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B. 

ba Interjection. 
B& bah! βαβαί bah! potz! (Interj. der Verwunderung); auch 

doppelt: βαβαί Baßal; βαβαιαξ id. 
ba inter). des Spottes),bah! (Asper jun. p. 1736 P.). 

. W. 475. 

Skr. büd (vad Vop.) baden. — (PW. V. 61.) 
βαλ. — βαλα-ν-εύ-ς m. Bader, βαλανεύ-ω Bader sein, βαλανευ- 

τ-ικό-ς zum B. geh., Bade-, βαλανευ-τής (βαλανειτής Lex.) m. = 
βαλανεύς (Chrysost.), fem. βαλανεύ-τρ-ια (Liban.), βαλαν-ίσσα (Ep. 
ad. 64); βαλανε(ὀ;)-ἴο-ν n. Bad, Badstube. 

Lehnwort: bali-n-eae, bal-n-eae f., Dem. balneó-lae (August.); 
bali-n-eu-m; bal-n-eu-m n. id. (= βαλανεῖον), Dem. balneó-hu-m 
n.; balne-üri-s, -äriu-s = Balavevrxog (balneäria n. Pl. Bade- 
geräthe); (*balnea-re) balnea-tor m. = βαλανεύς, balneütor-iu-s n. 
= balnearis, balneatör-iu-m n. = βαλανεῖον; balnea-ti-cum n. Bade- 
geld; balnea-tr-ix f. — βαλανεύτρια. 

B. Gh 264a. — Die Formen des latein. Wortes s. Corssen II. 256. 
847**, — Wohl unrichtig Bickell KZ. XIV. 429: „bad, ursprünglichere 
Nebenform vad [die das PW. in die Klammer setzt] = ava-sad, va-sad, 
va-sd, va-d; die Bed. stimmt auf's schönste. überein, denn auch ava-sad 
bedeutet untersinken, untergehen, eintauchen“. Gegen diese Pott'sche 
Theorie vgl. C. E. 34 ff. und G. Meyer s. v. paska, pag. 532. — Uebri- 
gens hält der Verf. Bopp's Deutung für unsicher; eine andere wurde 
aber nicht gefunden. 

babka Beere. 
báca, bacca f. Beere, beerenartige, glatte und runde Baum- 

frucht, (uneigentl.) jede &hnl Bildung, Perle; bac-ali-s beerenreich, 
Beeren-; bac-a-iu-s mit Perlen besetzt; bac-ali-a f. eine beerenreiche 
Lorbeerart; bac-ina f. Bilsenkraut (nach dem beerenühnl. Samen). 

F. Spr. 848. — Pauli KZ. XVIII. 14 f. — B. Gl 267b: per assimi- 
lationem e bacsa. — Corssen B. 26: = bag-ca, bhag zutheilen; id. N. 
68: pak matwrescere (pac-ca, bac-ca, "E pa, bibere) == die reifende Beere. 
Letztere Deutung findet Schweizer-Sidler KZ. XVII. 305 „unsicher“, 
Pauli l. c. „bedenklich“. — Von bhaksh essen leiten das Wort ab: 
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Benary Lautl. 172; Benfey gr. Wzllex. pg. 622; Kuhn KZ. V. 72; L. Meyer 
KZ. VI. 221. — [Wohl unrichtig, denn ursprüngl. bh wird anlautend zu 
f im Latein.] 

BAR tónen. 
I) bar’). 
bar, bra quaken. — (feo + «yo, Deminutivsuffix) βάρ-ακο-ς 

(vgl. θύλ-ακο-ς) βάτραχος (Hes.); Nominalst. βρα-τρυ, βρα-τρ-αχο 
(davon bald das o der Stammsylbe, bald des Suffixes ausgestossen): 
βρά-τ-αχο-ς, βόρ-τ-αχο-ς, βρύ-τ-ιχο-ς (Hesych.; welcher Dialekt?), 
βρό-τ-αχο-ς (ion., kret., E. M. 214. 44), Bég-9-axo- -ς (lesb., Hes.), 
βά-τρ-αχο-ς (episch, attisch), βό-τρ-αχο-ς (Hippokr.), βά-θρ-ακο-ς 
(ion. und später vulgär [mittel- und neugriech. βα-θρ-ακό-ο, βο-ρὸ- 
ακύ-ς, βο-ρδ-ακᾶ-ς, βο-ρΏ-ακά-ς, ἆ-βο-ρδ-ακό-ς, vgl. Hes. I. p. 386 
M. Schmidt]) m. Frosch?); ein Fisch, Meerfrosch; eine Zungen- 
krankheit (Medic.); der hohle Theil am Pferdehuf (Geopon.); Demin. 
βατραχ-ίδιο-ν n.; βατράχ-ιο-ν n. Froschkraut, ranunculus; :βατράχ- 
ειο-ς zum Frosch geh. (τὸ f., erg. χρῶμα, Froschgrün); βατ βατραχ-ί-ς 
(40-oc) f. froschgrünes Kleid, Peigaylın-s λίθος ein froschgrüner 
Stein (Plin. 37. 10), βατραχιοῦν n. ein Gerichtshof in Athen (von 
der Farbe, vielleicht der Thürriegel, Paus. 1. 28. 8), βατραχ-ίζω 
sich wie ein Frosch benehmen, strecken (Sp.). — (βρα-τ-αγ, Bow- 
τ-αγ-εἴν) ἐ-βρατάγη-σεν' ἐψόφησεν (Hes.). 

bar + bar: rauh, undentlich tönen, sich vernehmen lassen, 
stammeln. — βάρ-βαρ- ο-ς rauhstimmig, undeutlich, fremdartig 
redend?) (vgl. Νάστης av Κάρων ἡγήσατο βαρβαροφόνων Il. 2. 867; 
sonst nicht bei Homer); später: ungriechisch, ausländisch, fremd; 
seit den Perserkriegen mit gehässiger Nebenbedeutung; endlich nur 
von den germanischen Stämmen und den Völkern jenseits des 
Euphrat gebraucht; übertragen: dem griechischen Wesen fremd = 
roh, ungebildet, sklavisch (vgl. ἄνθρωπος ἀμαθὴς οὐτοσὶ καὶ βάρ- 
βαρος Arist. Nub. 492); βαρβαρ-ικό-ς ausländisch, ungriechisch (τὸ 
β. die Barbaren, Xen. An. das Perserheer), roh (Sp.); βαρβαρό-τη-ς 
(τητ-ος) f. Barbarei (Sp.), βαρβαρό-ω zum B. machen, Med. zum 
B. werden, verwildern (dagegen: κλάζοντας οἵστρῳ καὶ βεβαρβαρω- 
µένῳ wirres Geschrei, Soph. Ant. 1002); βαρβαρ-ίζω (βερβερίζω 
E. Μ.) wie ein Ausländer sich betragen, reden, es mit den B. 
halten, βαρβαρι-σ-μό-ς m. das Reden einer fremden Sprache, das 
R. nach Art eines Fremden, daher: Sprachfehler, fehlerhafter Aus- 
druck, βαρβαρι-σ-τί Adv. barbarisch, βαρβαρ-ώδης id. — Anderes 
Getön: βορ- Bop-vrf f ., -Uf-HÓ-C m., das Knurren, Kullern im 
Bauche (ποιός. τις "yog, Ov xol κορκορυγὴν καλοῦσιν Hes.); βορ- 
βορύ-ζω᾽ βομβυλιάζω (Hes.) — βλα-βυρ-ία-ν' εἰκαιολογίαν (Hes.) = 
das unüberlegte Schwatzen. 

bar + bfar]. — βάρ-β-ιτο-ς f. (-ıro-v n.), ein lyra&hnliches, 
Vaniéek, etym. Wörterbach. 36 
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vielsaitiges Saiteninstrument [Fremdwort?] ; βαρβιτ-ίζω auf der B. 
spielen (Ar. ap. Poll. 5. 63), βαρβιτ-ι-σ-τή-ς m. Barbitosspieler (Schol. 
Ar. Equ. 519). 

balr] + bar. — βα-βύρτα-ς' παράµωρος (Hes.) — fa- 
βαλ-ο-ν κραύγασον. «4άκωνες (Hes.). 

ba[r] + Ὀ[αν]. — βα-β-ἄζειν᾿ τὸ [ erg. μη] διηρθρωµένα λέ- 
γειν. nh δὲ βοᾶν (Hes.). — βά- β-α-κ-α᾽ τὸν }άλλον (Hes.). — fa- 
β-α-κ-οι ὑπὸ Ἠλείων τέττιγες» ὑπὸ Ποντικῶν δὲ βάτραχοι (Hes.). — 
βά-β-α-ξ (Archi fr. 33. B.y μάταιος. λάλος. φλύαρος (Hes.). — 
βα- β-ά-κ-τη-ρ᾿ ὀρχηστής. ὑμνωδός. µανίωδης. κραύγασος Her.) — 
βα-β- ἆ-δαι' ὀρχήσασθαι (Hes.). — βαβ-ίζω, -ύζω (Sp.). = βαβαζω. 
— Βαβ-ω ein Kindergespenst 9. 

ba-m + bar. Pa-u- βάλ-ειν (-Bedsiv): τρέµειν. ψοφεῖν τοῖς 
χείλεσι (Hes.); βα-μ-βαλ-ύξει' τρέµει. τοὺς ὀδόντας συγκρδύει. ῥιγοῖ 
σφόδρα (Hes.). — βο-μ-βύλ-η f. a) eine Bienenart; b) ein eng- 
halsiges Gefäss, das beim Ausgiessen einen glucksenden Ton von 
sich giebt (Schol. Ap. Rb. 2. 569); βοµβυλ-ἰ-ς ({ἐδ-ος) f. id.; Bo-u- 
BuA-16-C m. ein summendes Insect, Hummel; — flouflvAg b); βο-μ- 
βυλ-ιάζω das Knurren im Bauche (Arist. Probl, 97. 11). 

ba-m + b[ar] — Ba-u- B-aivw (βαμβαίνων I. 10. 375 
stammelnd, zähneklappernd): τρέµειν [τοῖς ποσὶν, ἢ] τοὺς ὀδόντας 
Hes. (οὐκ Έγκειται τὸ βαΐνειν Schol. ad IL 1. c.); βα-μ-β-α-κ-ύζω — 
βαμβαίνω (Hippon. fr. 17. Β.). — βέ-μ-β-ιξ (Br-os) m. Kreisel, 
Wirbel, Strudel; ein Insect — τενθρηδών, von seinem Schwirren 
80 genannt, (Nie. ΑΙ. 183)°), βεμβικ-ιάω sich wie ein Kreisel drehen 
(Arist. Av. 1465), βεμβικ-ίζω wie einen Kreisel drehen (id. Vesp. 
1517); βεμβ-ίδιο-ν᾿ ἰχθύδιον λεπτόν (Hes.). — βό-μ-β-ο-ς m. tiefer, 
dumpfer Ton, Geräusch (vom Gesang der Μελπομένη, Agath. 5. 
222), βοµβ-ικό-ς summend (Schol. Pind.); βοµβέ-ω (fouflato Suid.) 
tief, dumpf tönen, dröhnen; sümmen, erklingen (vom Donner, 
Nonnus Dion I. 301), βομβη-δόν Adv. summend; βοµβη-τή-ς, Boußn- 
τ-ικό-ς (Eust.), βομβή-ει-ς, βομβ-ώδης — βομβικός; brausend; βόμβη- 
σι-ς f. das Summen, der Schwarm (LXX). — βό-μ-β-υξ (vx-oc) 
m. eine Art Flöte; Luftröhre der Vögel (Arist.); βομβύχ-ια n. Pi. 
summende Insecten. —  Onomatop. Lautwort: βομβάξ, βοµβαλο- 
βομβάξ (Arist. Thesm. 45. 48 B.). 

II) bar-gh 9. — Skr. barh (varh, erh) barrire schreien (vom 
Elephanten) (PW. V. 27). 

᾿(βαρ-χ) Bpax: ep., nur Aor. E- "βραχ-ε, βράχ-ε krachen, knarren, 
rasseln, prasseln, dröhnen (χαλκός, τεύχεα, ἄξων, 6ledon, χθών; 
ausserdem vom Gebrüll des verwundeten Ares Il. 5. 859. 863; 
vom Schmerzensschrei des schwer verwundeten Pferdes Il. 16. 468). 

— (Beex, βυρχ, Bvox) Bpüx: βρῦχ-ά-ο-μαι (βρυχ-αν-ἄ-ο-μαι Nic. Al. 
221) brüllen, heulen, tosen (Hom. nur Perf. mit Prüsensbed. βέ- 
βρυχ-ε, Part. βε-βρυχ-ώς und einmal Plusquamperf. ἐ-βε-βρύχ-ει); 
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βρυχη-τ-ικό-ς brüllend (Sp.), Bevyn-m-s m. Brüller (von Löwen 
Paul. Sil. 47), βρυχη-δόν heulend, brüllend; βρυχη-θ-μό-ς m., βρύχη- 
µα(ς) n. Geheul, Gebrüll. — βρούχ-ετο-ς βάτραχον δὲ Κύπριοι (Hes.). 

λαχ) βληχ Τ): βληχ-ή f. das Blóken (Hom. nur οἷῶν Od. 12. 
266), Kindergeschrei (Trag.), βληχά-ο-μαι blóken (fAegoivro Theokr. 

16. 92), βληχη-τό-ς, βληχητ-ικό-ς blókend; βληχη-θ-μό-ς m., βλήχη- 
µα(τ) n. = βληχή: βληχ-ά-ς (άδ-ος) = βληχητός (Opp. K. 1. 145); 
βληχ-ώδης id.; übertr. schafig, dumm (Babr. 93. 5). 

I) bar!) 
bar, bra’). — (*bälu-s blókend) bälä-re blöken, mökern 

(unvernünftig sprechen Arnob. 3. pag. 122), bala-tu-s (fus) m. das 
BL, M.; bala-tr-(n) m. Schwätzer, Possenreisser. —  (*bia-ti) 
bla-ti-re plappern, schwatzen, schwäbeln; (*bla-te-ro) blátera-re — 
blatire, vom Schreien der Frösche (Sidon. ep. 2. 2), blatera-tu-s 
(fus) m. Geschwätz (canini Mare. Cap. 9), blater-o(n) m. Schwätzer 
(GelL 1. 15). 

bar + bar. Bal-bil-iu-s, Bal-bil-lu-s m. röm. Eigenname. 
bar + b(ar]. — bal-b-u-s stammelnd, stotternd (Adv. balbe), 

Bal-b-u-s röm. Zuname, bal-b-ut-ire stammeln, stottern®); Bal-b- 
inu-s röm. Zuname. — bil-b-it (factum a similitudine sonitus, qui 
fi in vase. Naevius: „biübit amphora" inquit. Paul. D. p. 34. 5. 
bilbit. βομβύζει Gloss. Philox.). 

ba[r] + bar. — ba-bur-ru-s (stultus, ineptus Isid. or. 10. 
31); ba-bur-ra (stultitia Isid. Placid.)?). — ba-bul-u-s m. Schwätzer, 
Thor (App. Met. 4. 14); Ba-bil-u-s, Ba-bil-iu-s, Ba-bul-l-iu-s röm. 
Zuname. | 

ba[7r] + b(ar] — Ba-b-a röm. Zuname*. . 
ba-m + bar. — Ba-m-bal-iö(n) m. — Stammler, Bein. des 

M. Fulvius, Vaters der bekannten Fulvia. 
ba-m-b[ar]. — Lehnwürter: bo-m-b-u-s m. = Boußos; bombi- 

tare = βομβεῖν, bombilä-tor m. = apis (Marc. Cap. 9); bombizatio 
(est sonus apium, ab ipso sonitu dictus, ut mugitus boum, hinnitus 
equorum Paul. D. p. 30. 2. M). — bombaz (Plaut. Ps. 1. 3. 131). 

II) bar-gh®). 
(barh =) barr: barr-u-s m. Elephant (= Schreier), burr- 

inu-s zum E. geh.; barri-re schreien (vom E.), barri-tu-s (tüs) 
m. E.geschrei 19). — (blagh, blag): (*blac-tero) blac-te-rà-re 
blöken (vom Widder); vgl. gloc-to-rare pag: 144. 

1) Brugman St. VII. 324. 29). — Fritzsche St. VI. 282. 290. 314. 
334 f. 388: ba (ba-ba) ba-b. — Pictet KZ. V. 380. — F. W. 131 { 
311 f. 415: baba, bamb von unarticulirten Lauten; barbar, barb stammeln, 
undentlich reden; Spr. 343: bab Tonwort; βοµβ. — 2) Hoscher St. IV. 
189 ff. — F. W. 1081: bratro Schallwort: βά-τρα-χο-ς, blat-ire, blater- 
are. — 3) Bickell KZ. XIV. 428. — Gorssen B. 385, — C. E. 291. — 
Fritzsche St. Ἱ. ο. — Grassmann KZ. XII. 122. — Kuhn KZ. I. 381 ff.: 
„indem sich aus dem Begriffe des Stammelns und Stotterns leicht der 

36* 
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der rauhen und harten Aussprache entwickeln konnte“. — Weber KZ. 
V. 221*. — Legerlotz KZ. VIII. 116 ff: bar tönen = κ--αρ, Joe, 
pee; ebenso bal-bu-s = val-vu-s. — M. Müller KZ. V. 141. XVI. 468 f.: 
barbara wollig, struppig; barbara-ta urspr. die haarige, struppige, rauhe 
Aussprache des r. — 4) F. W. 378; Spr. 848: baba alte Frau, Amme, 
Lallwort; vgl. lit. bóba, ksl. baba; 'mhd. babe, bóbe. — ϐ) F. 'W. 132: 
bimba, bimbikä Scheibe, Kugel; βεµβικ statt Preußen? — 6) Ascoli KZ. 
XVIL 271. — C. E. 704. — Delbrück St. Ib — F. W. 181. 476. — 
Ródiger KZ. XIX. 133. — Roscher St. IV. Γή — Siegismund St. V. 
158. 39). — 7) C. E. 292: „bla, erweicht bala; βλη-χή = "βλά-σκη: x 
scheint aus dem inchoat. ex entstanden zu sein“. — Pauli KZ. XVIII. 
22: bal, bla und mit x weiter gebildet im griech. βληχή. -- Walter KZ. 
XII. 375: βληχ-ή neben balare; Erweiterung der einfachen Wurzel durch 
das Element gh. -- Pictet KZ. V. 47: bhal; vgl. ags. bellan, nord. belia, 
ahd. pellan, boare, latrare. — 8) C. V. I. 369: 01-)0 = üt-ire; außlv- 
©0060, ὑκτερώσσω u. 8. w. = balbutio, caecutio. — 9) Fritzsche St. VI. 
990. 829: zu barsa oder barja rauh. — 10) Ascoli l. c. Anm. 6: „wohl 
späte Entlehnung". -- F. W. 378; Spr. 343: bars schreien. — Gauz 
auders Klotz W. s. v.: barrus stammverwandt mit „bär, ge“ Unthier. 

BARGH brechen, reissen. — Skr. barh (rark) ausreissen 
(PW. V. 24). 

βραχ. — βραχ-ύ-ς, -eix (-£x Her. 5. 49), -v (abgebrochen, 
abgerissen —) kurz, klein; Comp. βραχύ-τερο-ς, Sup. Pgayv-taro:s; 
Comp. βραχ-ίων, ep. βράσσων 1), nur: βράσσων τε νόος λεπτὴ δέ τε 
μῆτις Il. 10. 226 --- kurzsichtig; vgl. µετὰ βραχύτητος γνώμης 
Thuk. 3. 42; vgl. βρόσσ-ον-ος [wohl &ol]' βραχυτέρου Hes.; Sup. 
βρώχ-ιστο-ς poet.; βραχύ-τη-ς (τητ-ος) f. Kürze, Beschränktheit; 
βραχύ-νω kurz machen, sprechen, eine Sylbe (Gramm.);> βράχ-εα 
n. Pl (eig. βραχέαν sc. µέρη) seichte Stellen im Wasser, Untiefen, 
vada (vgl. Lob. Phryn. 532; Sing. erst Sp.); βραχν-: βραχύ-βιο-ς 
kurzlebend, βραχυ-λόγο- ς kurz sprechend (,ακεδαίμων Plat. Leg. 
1. 641. e), βραχυ-σύλλαβο-ς kurzsylbig u. s. w. — Ppax-iwv ({ον-ος, 
eig. Comparativ) m. Oberarm, Arm 2) (πρυμνός Oberarm Il. 13, 532. 
16, 323. 510) (ὅτι ἐστὶ τοῦ ungeng βραχύτερος Poll. B. 138); Bonyıov- 
ισ-τήρ (tje-os) m. Armband (Plut. Rom. 17). 

bragh. — (bregh-u-i, breh-ui, vgl. ten-u-i) brö-v-i.s -- 
Beay-v-s; Pl. n. brevia = βρώχ-εα, Adv. brevi-ter (schon Fest. 
p. 31. 11. M.: breve a Graeco descendit, quod est βραχύ); Demin. 
brevi-cülu-s; brevi-la-s. (täti-s) f. = βραχύ-τη- e; brevi-ariu-s ab- 
gekürzt, -äriu-m n. kurzgefasstes Verzeichniss, kurze Uebersicht 
(vgl. Eutropii breviarium historiae Romanae; ferner: vide, ne plus 
profutura sil. ratio ordinaria quam haec, quae nunc vulgo brevia- 
rium dicilur, olim cum latine loqueremur, summarium | vocabatur 

Sen. ep. 89. 1); brevi-üre kürzen, kurz sprechen (syllabam Quint. 
12. 10. 57), kurz fassen, brevfü-tor m. Abkürzer (Pompeius historicus 
eiusque breviator Justinus, Oros. hist. 1. 8), brevia-ti-o(n) f. Abkürzung. 
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(Augustin. Jornand.), — (*brev-ü-ma, *bre-u-ma) brüma £f. die 
kurze Tageszeit”): a) das Wintersolstitium oder der kürzeste Tag, 
b) im weiteren Sinne: Winterszeit, bes. poetisch; brum-äli-s zum 
kürzesten Tage geh., das Wintersolst. betr., hochwinterlich, brum- 
äria (herba) f. die Pflanze leontopodium (App. herb. 7). — Lehn- 
wort: bracch-iu-m n. = ßeay-lov (vgl. Päul. D. p. 31. 16. M.); 
Demin. bracchió-lu-m; bracchi-äli-s den Arm betreffend, Subst. -äle 
n. Armband; (*bracchia-re) bracchi-atu-s mit Armen d. h. mit Aesten 
versehen (vineae, arbores). 

(bargh, balgh, balh) belh reissen: (*belh-ua) böl-ua f. reissendes 
Thier, Thier, Thierungeheuer*), belutus (bestiae similis, Paul. D. 
p. 34. 13. M.), belu-inu-s, -Mi-s, -ali-s thierisch, (*belua-re) belu- 
ötu-3 bethiert, mit Thiergebilden geziert (Alexandrina béluata con- 
chyliala tapelia Plaut. Ps. 1. 2. 14). 

Ascoli KZ. XVII. 269 f. 330. — Bickell KZ. XIV. 427. — Corssen 
B. 55. — C. E. 292. 659 f. — F. W. 132. 476. — Grassmann KZ. XII. 
122. — Lottner KZ. VIL. 171. — Walter KZ. XII. 403. — 1) C. E. Lc; 
griech. Schulgr. $. 198 D. — Schon die Alten betrachteten βράσσων als 
ον zu zu Bgerss. — Zu βραδὺς ziehen es noch: Faesi ad Il. 1. c., Pape 

‚ zweifelnd: el KZ. III. 143 (was, wenn die Ableitung 
Mr FE wirklich richtig sein sollte, das einzige Beispiel eines un- 
organ. σσ statt " im Comp. würe); Grassmann KZ. XI. 36 (βρώσσων von 
Beadus?). — 2) C. E. 1. c: „vielleicht“. — B. Gl. 266a: bahsü brachium, 
βραχέων; inserta liquida. — F. W. 416: brakio Arm (gräkoitalisch). — 
3) Vgl. noch: Corssen KZ. III. 244. V. 91 (= brev’-u-ma); F. W. 1. ο. (= 
brehe ma); M. Müller Vorl. II. 307. — Pott E. F. I. 645. 1I. 279 (viel- 
leicht aus brecima). — Schweizer-Sidler KZ. II. 366. — Walter KZ. X. 
200. — Klotz W. s. v.: von den Alten selbst auf brevis zurückgeführt, 
gleichsam ne = brevissima, zusammengezogen bruma; s. Varro Ἱ. 1. 
6. 8. Paul. D. p. 31. 14. M. — Ueber eu = % vgl. Corssen I. 678. — 
4) Amders Kohn KZ. XV. 229: mit φάλαινα vielleicht verwandt (gegen 
Sehenkl: hat mit nord. hvalr, ahd. walira natürlich gar nichts gemein, 
noch weniger mit Skr. hval racillare). — Brambach Hülfsb.: ‚„bracchium“, 
nicht brachium; cch ist handschriftlich besser überliefert als ch. „belua‘“, 
nicht bellua. 

bardha Bart. 
barba f. Bart, Barba róm. Beiname, Demin. barbu-la, Bar- 

bula röm. Beiname, barbi-tu-m n. Bartwuchs, Bart (App. Met.); 
(*barbä-re) barba-tu-s mit einem PB. versehen, bürtig, zottelig, 
Barbatiu-s róm. Beiname, Demin. barbatu-lu-s, barba-lor-ia f. feierl. 
Abscheerung des ersten Bartes (Petron. sat. 73); barbe-sc-ére (Gloss.), 
barbi-re (Theod. Prisc. 4. 2) einen Bart bekommen; im-barbescere 
(barbatum fieri Paul. D. p. 109. 9); im-berbi-s (Nbf. im-berbu-s 
Lucil et Varro ap. Non. p. 493, 27. 30) unbärtig, ohne Bart. 

Corssen I. 171; B. 201 (italisch *barfa) — Ebel KZ. XIV. 77. — 
F. W. 378; Spr. 343 (vgl. lit. barzdà, ksl. brada, altpr. bordu-s; aga. 
beard ; ahd. bart, part, nhd. Bart). — Grimm W. 1. 1141 (b:d verhält 
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sich wie sonst öfter f:th; z. B. in n fores und Θύρα, fera und Ing, fumus 
und θυμός). Siehe dort die zahlreichen german. und litauisch-slavischen 
Formen. — Kuhn EZ. XI. 379 f. XIV. 215. — Lottner KZ. V. 397. VII. 
27. 180 (*bartha, *barfa, barba, ganz wie ruber, uber gegen ἐρυθρός, 
οὖθαρ) — Miklosich Lex, 42: Bopp 3. 217 contulit ser. vrdh crescere, 
cf. nsl. bradavica verruca. — M. Müller KZ. V. 142: var bedecken. 

barsa oder barja rauh. 
Bédóo-v: δασύ. βίῤῥοξ' δασύ. Μακεδόνες. — βερ-βέρ-ιο-ν (Anakr. 

fr. 21 B., bei Ath. 12. 533) n. ein ärmliches Kleid. 
re-burru-s (ἀνάσιλλος Gloss. Labb.; hispidus, cuius primi ca- 

pilli ceteris altius horrescunt Thes. Lat. ap. A. Mai auct. class. 
t. 8. p. 509); burrae f. Possen (eig. Verqueres) (Auson. praef. ad 
Latin. Pacat. 3). 

F. W. 475. — Fritzsche St. VI. 290. 329. 

1) BAL tanzen. — Skr. bal (intens».) wirbeln (PW. V. 31). 
βαλλίζω tanzen (in Sicilien und Grossgriechenland gebrüuch- 

lich) (κωµαάζω καὶ χορεύω Eust.), βαλλι-σ-μό-ς m. das Tanzen (Alex. 
ap. Ath. 8. 362. ο). 

(*ballu-s Tanz) ballà-re tanzen (Davidico more, August. serm. 
215), balla-tor m. Tänzer (Cybelae, Or. inscr. 2237), balla-ti-o(n) 
f. das Tanzen (Glossogr.), ball-e-mat-icu-s zum Tanz geh. (cymbala, 
Isid. orig. 3. 21. 11). 

F. W. 415. — Grimm W. I. 1091 s. v. Ball: vgl. ital. ballo, franz. 
bal (ball = Tanz kennen die Wórterb. des 16. Jahrh., auch Henisch 
noch nicht, es scheint erst im 17. aufgekommen). - 

2) BAL athmen, leben; stark sein. — Skr. bala n. Ge- 
walt, Wucht, Stärke, Kraft; Adj. kräftig, stark (PW. V. 31). 

vále-re (val-ui, Mum) stark, kräftig, gesund, wohl auf sein 
(cale, valete u. s. w., vgl. ἔφῥωσο lebe wohl, lebt wohl); in Kraft 
sein, Bestand haben, gelten, werth sein; Part. vale-n-s stark, ge- 
sund, kräftig, wohl, rüstig (Adv. valenter); Demin. valent-ülu-s 
(Plaut. Cas. 4. 4. 26); Valens (Vater des zweiten Mercur; Mer- 
curius alter Valentis et Coronidis filius, is qui sub terris habetur 
idem Trophonius, Cic. n. d. 3. 22. 56)'); Bruder des Valentinian 
und Mitkaiser; valent-ia f. Kraft, Stärke, Valent-ia röm. Städte- 
name (= die Feste); Valent-iu-s róm. Eigenn.; Valent-mu-s aus 
Valentia (ein Ketzer im 2. Jahrh. n. Chr., von dem die Valenti- 
niani benannt sind), Valeni-ini m. Stadtgemeinde in Hispania Tarrac., 
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im Bruttischen, auf Sardinien; Valentin-i-ànu-s röm. Kaiser; (va- 
lent-, valel-, vales-) Valei-iu-m Stadt in Calabrien (Mela 2. 4. 7), 
Valer-ia f. Provinz in Pannonien, Vales-iu-s, Valer-iu-s Bein. einer 
róm. gens, Valeri-änu-s röm. Eigenn.?); (* vale-tu-s) valé-tu-d-o (in-is) 
f. Gesundheit, Befinden überhaupt, übles Befinden y valetudin-ariu-s 
kränkelnd, krank, Subst. -ariu-s m. der Kranke, -ariu-m n. Kranken- 
zimmer, -haus; Inchoat. vale-sc-ére anfangen stark, kräftig zu werden; 
vali-du-s = valens; mächtig, gewaltig, einflusereich; Adv. valide 
(als Bejahungspart.: gar sehr, allerdings, Plaut.); synkop. valde 
heftig, stark, sehr, gar sehr (Comp. vald-ius Hor. ep. 1. 9. 6,a. 
p. 321; Sup. valdissime Sen. brev. vit. 8. 4); validi-ta-s (tatis) f. 
Stärke, Kraft (App. Herm. Trim. p. 97. 2). — de-bil-i-s (debil 
homo Emm. a. 8. 7) schwächlich, gebrechlich, hinfällig (Adv. -ter), 
debili-ta-s (tàti-s) f. Schwäche, Entkräftung, Lähmung; (debilitat-) 
debili-are schwächen, entkräften, lähmen, debilita-ti-o(n) f. — de- 
bilitas. 

Ahrens KZ. XVIII 358. — B. Gl. 263b. — Froehde KZ. XXII. 257. 
— 1) Schoemann ad l.c.: „so übersetzt, wie es scheint, Cicero den griech. 
Namen Ἴσχυς. Dieser war nach der Fabel ein arkadischer Heros, dem 
die Thessalische Koronis sich ergab, nachdem sie vorher vom Apollo 
umarmt worden war. Als Vater des "Trophonius wird Ἴσχυς sonst nicht 

nannt“. — 2) Corssen B. 472. — 3) Benfey KZ. II. 232: vali-tü-din = 
kr. vara-ta-tvan (nicht im PW.). 

bal-bal-a Bolle, Knolle, Zwiebel. 
bal-b[a]]a. — βολ-β-ό-ε m. Bolle, Knolle, Zwiebel, Demin. 

βολβ-ίο-ν n., βολβ-έσκο-ς m.; βολβο-ειδής zwiebelartig; βολβ-ίνη f. 
eine weisse Zwiebelart; βόλβ-ιτο-ν, βόλ-ιτο-ν n. Mistbolle, βολίτ- 
wo-s aus Koth (Ar. Ran. 295). 

bul-b-u-8 m. = βολβός, Bulbus röm. Eigenn., Demin. bulbü- 
us m., bulb-äc-eu-s knollig, bulb-ösu-s knollenreich, starkknollig; | 
(bulba-re) bulba-ti-ö(n) f. Knollenbildung; im-bulbitä-re (est puerili 
stercore inquinare, diclum ex fimo, quod, Graeci appellant. βόλβιτον, 
Paul. D. p. 32. 2), also Denominat. vom griech. Lehnwort bul- 
bilu-m. 

Brugman St. VII. 327. 80). — Corssen 1l. 155. — C. E. 
Düntzer KZ. Xll. 11. — F. W. 476 (bolbo Knolle, Zwiebel) — Fritesche 
St. VI. 338. — Grassmann KZ. XII. 122: „b aus v“(?). 

BU tönen. 
bu schreien, rufen). 
Bu. — βύ-α-ς m., (βυ-α) βύ-ζα f. Uhu; βύ-ζω vom Uhu- 

schrei, heulen (Fut. βύξω, Aor. ἔ-βυξα Sp.)?); (*Bvfa-Ftvr, βυ- 
ζαντ-) Βύζα-, (α-ντ-ος) Byzas, Sohn des Poseidon, Gründer von 
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Βυζάντ-ιο-ν n. (vgl. Uhlenhorst bei Hamburg), Stadt in Thrakien 
am Bosporus?) (später Constantinopolis, nach türkischer Verstümme- 
lung: Stambul). — Bau: Baü-Zw, dor. βαῦ-σδω (Fut. βαῦξω) bellen; 
laut schreien, schmähen. 

bu + b[u]9). — βαυ-β: βαύβ-υκ-ες πελεκᾶνες (Hes.). 

bu-k pfauchen, blasen’). — Vgl. Skr. bukk bellen (PW. V. 96). 
Bux. — βυκ-άνη f. (Blasinstrument) Trompete, Signalhorn, 

Buxava-o, βυκαν-ίζω trompeten, βυκανη-τή-ς, βυκανι-σ-τή-ς m. Trom- 
peter, βυκάνη-μα(τ) n., βυχανι-σ-μό-ς m. Trompetenstoss, Signal- 
ton; βύκ-τη-ς (φυσῶν Hes.) heulend, sausend (βυκτάων ἀνέμων Od. 
10. 20; dazu: πνεόντων, φυσητῶν Hes., of ἠχητικοί Schol); βούκ- 
τη-σις φυσητική (Hes.)9). 

Ρα 1). 
(*bu-tu-s) bu-ti-o(n) m. Rohrdommel; bü-t-ére Naturlaut der R. 
bu + b[u] = bub, baub*): büb-ére bupen; bub-o(n) m. 

(f. bei Verg. A. 4. 462) = βύας (Puvogel bei Stalder; galt bei 
den Römern als Unglücksvogel; zeigte er sich in Rom, so wurde 
eine Lustration veranstaltet); büf-0(») m. Króte (Verg. G. 1. 184); 
baub-äri baffen, bäffern, vom Naturlaut der Hunde (Lucr. 5. 1070). 

bu-k 5). 
buc: büc-a (bucca) f. die aufgeblasene Backe, Pausbacke’), 

bucu-lentu-s voll-, paus-backig (Plaut. merc. 3. 4. 54); Demin. 
bucu-la f. kleine Backe, Backenstück, bucul-äriu-s m. Anfertiger 
von Backenstücken zu Helmen (Dig. 50. 6. 6), bucul-üre n. ein 
Kochgefüss (Marcell. Emp. 8. 5); davon Demin. bücel-la f. (büc-ea 
Augustin) Mundbissen, Mundbrod, Zwieback, bücell-ätu-m n. Sol- 
daten- oder Schifls-zwieback, bucell-äri-s zum Mundbrod u. s. w. 
gehörig, bucell-ariu-s m. ein Stationssoldat (Cod. 9. 12. 10); bucell- 
üre n. = buculäre (Marc. Emp. 23); büc-(n) m. (Person in den 
Atellanen) Pausback, der beim Sprechen den Mund voll nimmt = 
Schwätzer; Buc-iö(n) m. róm. Zuname. — büc-Ina f. — βυκ- 
avn®); bücinu-s m. Bläser des Signalhorns, Signalgeber, bucinu-m 
n. Signalton; ein Schaalthier (die Meertrompete Plin. 9. 36. 61); 
bucina-re auf dem Signalhorn blasen; bucina-tor m. = bucinus; 
übertr. Ausrufer, Ausposauner. 

1) C. E. 292. — Förstemann KZ. III. 50. — Fritzsche St. VI. 335. 
— F.W. 64. 475: σι tönen, schreien, rufen; koitalisch bu? — 2) C. 
V. I. 819. 23). — 8) C. E. l. ο. — Pott KZ. VII. 246 f. zweifelnd: viel- 
leicht zu βυσσός, βύσσα die Meerestiefe; oder zu διαένω — meerbespült, 

. ἁλίῤῥυτος. — 4) F. W. 378: Spr. 344: bub, baub brüllen, brummen, 
von dumpfen Tónen. — 5) F. W. 182; Spr. 102. — Pauli KZ. XVIII. 
18 f. — 6) C. V. Ἱ. c.: wahrscheinlich zu βύζω; ebenso S. W., Sch. W. 
8. v: — 7) Aufrecht KZ. II. 152 und L. Meyer KZ. VI. 221: bhug edere 
(L. M. buc-ca = buc-sa). — B. Gl. 267b: bhaks edere; fortasse; δε 
pertinet ad skr. mükha, ab edendo nominatum est, altenuato a ἐν u. — 
Corssen N. 63 f.: bukk latrare, rudere, gannire, loqui: Mund, insofern 
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er einen Laut oder Ton ausstösst (wogegen Schweizer -Sidler KZ. XVII. 
305: „noch unsicherer erscheinen uns die Deutungen von bacca als 
*pacca ‘die reifende’ und bucca von bukk latrare, erstere auch von 
Seiten des Lautes, beide von Seiten des Sinnen s dagegen derselbe B. 
26: bhag „der Mund als essender‘“ — 8) Kuhn KZ. ΧΙ. 278: bucina, 
bucinator mit einem c, auch durch die Etymologie, (bov-i-cina Kuh- oder 
Hirtenhorn) und durch das entlehnte griech. βυκάνη gestützt. — Auch 
F. W. 182 erklärt βυχώνη „nachgebildet dem Lateinischen“. 

be Naturlaut des Schafes. 
βη-βή-ν πρόβατον (Hes.); vgl. 6 6’ ἠλίθιος ὥσπερ πρόβατον 

Br; Bs) λέγων βαδίζει (Kratin. fr. 5. p. 40). — bee (Varro r. r. 2.1.7). 
Fritzsche St. VI. 282. 

baita Rock. 
Baim f. ein Hirten- oder Bauerkleid von Ziegenfell, Pelz; vgl. 

βαίτας οἱ κατὰ τὴν ᾽᾿Ασίαν καλοῦσι τὰς δορὰς τῶν αἰγῶν (Bekk. 
Anecd. p. 84); ix κωδίων συνεῤῥαμένα περιβόλαια. ᾽Αττικοὶ δὲ ταύ- 
την καὶ σισύραν φασί (Schol. Theokr. 5. 16): Βαΐτ-ων (ῶν-ος) m. 
Ingenieur Alexanders des Gr., auch Name eines Landmanns (vgl. 
Χλαινέα-ς von χλαίνη); Βαιτ-ύλο-ς m. Sklavenname (Chion. ep. 4). 

F. W. 378; Spr. 343; KZ. XXII. 223; vgl. goth. paida f. Rock, 
mhd. pfeit f. Hemd, hemdähnliches Kleidungsstück. -- Jedoch Schmidt 
KZ. XI. 276: paida „fremder Ursprung". 

BJAS fiesten, stünkern. 
Bdec. — (βδεσ-ω) βδέ-ω fiesten, einen Wind lassen, von 

stinkenden Thieren (Galen.); βδέν-νυ-αθαι id. (Buid.); βδέσ-μα(τ) 
n. [nicht in Pape W.]. — (βδεσ-λο, βδε-λ]ω) βδέλλων᾽ τρέµων ἡ βδέων 
(Hes. ; Bde-A-up6-c urspr. stinkend (so auch wieder Sp.), scheuss- 
lich, ekelhaft, verabscheuenswürdig, schamlos, unkeusch, βδελυρ-ία 
f. Scheusslichkeit u. 8. w., βδελυρ-εύ-ο-μαι sich abscheulich betragen; 
dor. βδελν-χ-ρός (Epicharm. ap. Ath. 7. 321d) = βδελυρός: (dazu 
βδελυχ-]ο-μαι) PdeAuccouaı, neuatt. βδελύττομαι, Ekel empfinden, 
verabscheuen (act. βδελύσσω nur P βδελυκ-τό-ς ekelhaft, ab- 
scheulich; βδελυγ-μό-ς m. (Lex., Eccl), βδελυγµ-ία f. Ekel, Ab- 
scheu (ναυτία κινοῦσα ἐμετόν B. A. 30); βδέλυγ-μαί(τ) n. das Ver- 
abscheute, Scheusal (LXX. N. T.) -— (βδοσ-λο) βδό-λο-ς m. 
Gestank eines heimlichen Windes und eines ausgehenden Lampen- 
dochtes (E. M. 192. 40; Schol Aesch. Sept. 497). — (βδυσ-λο, 
βδυ-λο, βδυ-λ-ω) βδύ-λλω (att. nach Moeris) verschmähen, ver- 
achten; übertr. fürchten; ßövAlsıv' δεδιέναι, τρέµειν n βδεῖν Hes.; 
εὐτελίβειν Suid.) (ὁ τε πένης βδύλλει λεώς Arist. Equ. 224; τί pod. 
λε) ἡμᾶς id. Lys. 354). 
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(gis, gvis) vis. — VISI-Te — βδέω (Lucil. ap. Non. p. 515. 4). 

C. E. 239. 490. — C. V. I. 164. 33). 210. 301. 4). 368. II. 367. — 
Bickell KZ. XIV. 427: visio „sicher statt bisdio, bissio, da sonst Ueber- 
gang des s in r zu erwarten wäre“. (Dieser Uebergang ist nicht un- 
bedingt nothwendig; vgl. die Eigennamen auf -asia, -αδίο, -isia, -isio; 
ferner: asinus, asio, Caesaries, caesiws, casa, οαµδα, nasus, laser, miser, 
vasa. — Aehnlich F. W. 878; Spr. 343: basd. — Walter KZ. ΧΙ. 438. 
XII. 416: gas. 

— —— —— 

hlakta Schabe, Wanze. 
blatta f. Schabe, Schwabe (vgh lucifugis congesta cubilia blattis 

Verg. G. 4. 243; blattarum ac tinearum epulae Hor. sat. 2. 3. 119), 
blatt-äriu-s zur Schabe geh.; verbascum blattaria (Iànné) Schaben- 
kraut. 

F. W. 378; Spr. 102. 344; vgl. lett. blakt-i-s f. Wanze, Schabe, 
lit. blak-e (= blak-ja) id. — Pauli KZ. XVIII. 36. 

BH. 

1) BHA scheinen, leuchten; erscheinen; erscheinen 
machen, zeigen, offenbaren. — PW. V. 230 bhbhà (idem). 

bha. 

qa. — φη-μί, dor. φα-μέ, (offenbaren, und zwar durch die 
Stimme =) äussern, sagen, aussprechen; reden, erzählen; be- 
haupten, versichern; (sich in der Seele sagen =) meinen, denken, 
glauben, sich vorstellen!) (2. P. Ἓφη-σι, *onac, ans, φής Apoll. 
Diskol, φῆ-σθα, Conj. po, gy Od., Opt. ga-in-v, φα-ίη-μεν. φαῖ- 
uev, qe-itv Herod., selten φα-ίη-σαν Thuk. 8. 53, Imper. φα-θί, 
φά-θε, Inf. φά-ναι [φᾶν λέγειν Hes.], Part. φά-ς; Imperf. ἔ-φη-ν, 
ep. auch φῆ-ν, E-pn-s, ἔ-φη-σθα, ep. auch φῆ-ς, φῆ-σθα, E-pn, ep. 
auch gi; ebenso ἔ-φα-μεν, φά-μεν, ἔ-φα-ν, φά-ν statt ἔ-φα-σαν; 
Fut. φή-σω; Aor. ἔ-φη-σα; Medium: Inf. φᾶ-ὅθαε, Part. φά-μενο-ς, 
Imper. φά-οι 90-090, Imperf. ἐ-φά-μην.: φά-μην nur Od. 13. 131, 
bes. 3. P. φά-το, φά-ντο hom.; das Imperf. hat Aoristbedeutung; 
das Präsens ist ausser φῄς enklit.; das Med. ist dem Activ völlig 
gleichbedeutend); φατῶσαν γνῶθι (Hes.): sinnlos; wohl φατῶς' 
avayvadı. φατῶς = φατω-δ (vgl. lat. -£o-d)?); ἕκ-φημε aussprechen, 
heraussagen (nur ἐκ-φά-σθαι Od. 10, 246. 13, 308, dann Sp.). — 
φά-εκ-ώ sagen, behaupten, vorgeben; verheissen, versprechen (bei 
Hom. nur das Imperf., seltener ohne Augm., vor spir. asp. dann 
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φάσχ᾽, das Imperf. in der Ilias nur: 13. 100 und 19. 297, bei 
Att. das Präs. und Imperf., doch der Ind. Präs. sehr selten)?). — 
φα-τό-ς gesagt, zu sagen, nennbar; namhaft, berühmt (Hes. Ο. 3); 
ᾱ-φατο-ς nicht ausgesprochen, nicht auszusprechen, unaussprech- 
lich; θές-φατο-ς (st. Θεσο- s. dha-s pg. 380 f.) von Gott gesprochen, 
verkündet (τὸ 9. Götterspruch), von Gott kommend (are Od. 7. 
143), ἀ-θέσ-φατο-ς selbst von einem Gott nicht ausgesprochen au 
unsäglich, unaussprechlich gross, viel, unzählig 3); φατ-έο-ς zu 
sagen, saglich (Plato Phil. 40, b), φά-τη-ς sagend (Hor). — φά- 
τι-ς f. Sage, Rede, Gerücht, Nachrede, Ruf, Botschaft; φατί-ζω 
sagen, sprechen, ein Gerücht verbreiten; ών nennen, φάτι- 
σε-ς, dor. φάτι-ξι-ς (Schol. Soph. Ai. 706) f. Ξ-- gung; φά-ει-ς f. 
Sprache, Rede; Bejahung, Behauptung (Ggs. ἀπόφασις); (ἆν-φα- 
τια) ἀμ-φα-είη f. Sprachlosigkeit (Il. 17. 695. Od. 4. 704 und 
spät. Dichter)?); (ἆνα-) au-pa-60v, -da (Adv.), ἆμ-φά-διο-ς (gew. Acc. 
des Fem. als Adv. ἀμφα-δίη-ν) offenbar, öffentlich, unverholen, kund- 
bar?) — φα-ιό-ς schumerig, grau (gYaıov γίνεται λευκοῦ τε καὶ 
µέλανος κρασει Plat. Tim. 68d), übertr. von der Stimme: tief, 
dumpf (im Ggs. der hohen und hellen). 

Qn. — φή-μη, dor. φά-μα, f. Kundgebung, Offenbarung, Rede, 
Gerede, Gerücht, Ruf, Botschaft, Nachricht; «Φήμ-ιο- m. Sänger 
in Ithaka, Sohn des Terpis; φῆ-μ-ι-ς (1-05) f. = φήμη (Besprechung, 
Berathung Od. 15. 468; ἐκκλησία, συνέδριον Schol)"; φηµί-ζω 
reden, benennen, aussprechen, φηµι-σ-μό-ς m. — quy (Suid.). — 
ev-pnu-ia f. das Reden guter Worte, die gute Vorbedeutung haben, 
daher Anbetung, Gebet; freudiger Zuruf, Beglückwünschung (Sp.); 
gute Aussprache (Dem. Phal. 175); εὔ-φημ-ο- von guter Vor- 
bedeutung; andachtsvoll, still; rühmend, lobend; Εὔ-φημ-ο-ς Sohn 
des Trózenos, Bundesgenosse der Troer (Il. 2. 846); εὐφημέ-ω 
glückbedeutende Worte gebrauchen, oder sich aller unglückbedeu- 
tender Worte enthalten, bes. bei religiósen Handlungen, daher über- 
haupt: andächtig schweigen, als Vorbereitung zum Gebet (TL. 9. 171); 
preisen, anbeten; bewillkommnen, beglückwünschen, εὐφημη-τ- εκό-ς 
von guter Vorbedeutung (Eust.); εὔ-φημί-ζω beglückwünschen, εὖ- 
φηµι-σ-μό-ς m. die Bezeichnung einer unangenehmen, unglücks- 
vollen Sache durch einen mildernden Ausdruck, z. B. Εὐμενίδες für 
Ἐρινύες (Gramm.). 

pw (vgl cue σμώ-νη, γρα γρώ-νη). — φω-νή f. Laut, Ton, 
Stimme, Sprache, Geschrei, Schall ?) Demin. φων-ίο-ν ( Arist. ), 
φων-άριο-ν (Philodem. 21); gowvij-ti-c, dor. φωνᾶ-ει-ς (auch in sp. 
Prosa), lautend, tönend, redend, ertönen lassend (τὰ φωνήεντα, mit 
oder ohne γράμματα» die Vocale; Ggs. ἄ-φωνα die Consonanten); 
quvé-u die Stimme ertönen lassen, reden, sprechen; trans. an- 
reden, bei Namen rufen, φωνη-τ-εκό-ς zum Tönen, Reden, Sprechen 
geh., geschickt (τὰ φ. ὄργανα Sprachwerkzeuge), φωνη-τήρ-ιο-ς id., 
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φώνη-σι-ς f. das Tönen, Reden, Rufen, φώνη-μα(τ) n. = φωνή; 
βαρβαρό-φωῶνοι vgl. pag. 561. 

pa-ı?). — φαι-κό-ς glänzend (Soph. fr. 954 bei Phot. und 
Hes.), φαικ-ζ-ς (άδ-ος) f. eine Art weisser Schuhe, vgl. Myrin. 2 
(VI. 254), Demin. φαικάσιο-ν (Plut. Ant. 33). — pad, φαιὸ (d aus 
ε entwickelt, und ; durch Umlaut oder Epenthese in die Stamm- 
sylbe gedrungen): φαίδ-ει' ὄψει (Hes.); Paid-wv (ων-ος) m. Schüler 
des Sokrates aus Elis (nach welchem Plato ein Gesprüch benannt 
hat); athen. Archon; Φαιδών-δα-ς m. Schüler des Sokr. aus Theben 
oder Kyrene (Plat. Phaed, 59). — gald-ıuo-c leuchtend, glänzend, 
stattlich; meist übertr. glanzvoll, ruhmvoll, berühmt, Φαίδιμο-ς 
König der Sidonier (Od. 4, 617. 15, 117) u.s. w., φαιδιµό-ει-ς ep. 
verlüng. Nbf. (nur Il. 13. 686: φαιδιµόεντες Ἔπειοί). — Φαιδ-ρό-ς 
rein, klar, glänzend, leuchtend, übertr. heiter, fröhlich; Φαΐδρο-ς 
Schüler und Freund des Sokrates (u.s. w.), Φαίδ-ρα. ep. Φαίδ-ρη, 
f. (= die Helle, Glänzende) Gemalin des Theseus, liebte ihren 
Stiefsohn Hippolytos (Od. 11. 321; Apollod. 3. 1. 4) 99): Φαιδρ-ία 
f. Flecken in Arkadien (Paus. 3. 35. 1); Φαιδρ-ία-ς m. einer der 
30 Tyrannen; φαιδρό-ω reinigen, glänzend machen, erheitern, heiter 
sein; φαιδρό-τη-ς (τητ-οϱ) f. Reinheit, Glanz, Heiterkeit; φαιδρ.ύ «ύνω 
— ϱαιδρόῶς φαιδρυν-τή-ς m. Reiniger (B. A. 314), φαιδρύν-τρ-ια 
L Wiüscherin (Aesch. Ch. 748), φαίδρυ-σ-μα(τ) n. was glänzend 
macht — Schmuck, Zierde. 

bha-k. 
(pa-xjo, Redupl mit Diphthong, vgl. waı-nallo, δαι-δάλλω, 

µανµαάω; παι-φα-κ-ω) παι-φάεεω (Intensivum) sich blitzschnell hier 
und dort zeigen, „einherblitzen“, blitzschnell sich bewegen!!) (nur 
Il. 2. 450 παιφάσσουσα exsplendescens; 5. 803 ἐκ-παιφάσσειν „glän- 
zend hervortreten“ mit Worten und Thaten, Ameis-Hentze ad 1. c.; 
dann erst bei Apoll Rhod., Oppian u. s. w. == ungesiüm sich 
umherbewegen; dazu vgl. ἐνθουσιωδῶς φέρεσθαι Schol. Apoll Rh. 
4. 1442). 

bha-n. — Vgl. Skr. bhan ertönen, 'schallen, laut rufen; 
bhan reden, sprechen (PW. V. 191. 201). 

- φαν. — (ga-vj-o) paivw απ’ Licht bringen, erscheinen lassen, 
sichtbar machen, zeigen; intr. Pass. an's Licht kommen, erscheinen, 
sich zeigen, scheinen, leuchten (Fut. φανῶ, Aor. E-pnv-a, Perf. 
πέ-φαγ-κα trans., πέ-φήν-α intr.; Pass. φαίνοµαι, Fut. φαν-ή-σομαι, 
Aor. &-pav-n-v, ἐ-φάν-θηή-ν, ersteres in att. Prosa: ich ‚erschien, 
letzteres: ich wurde gezeigt, Perf. πέ-φα-σ-μαι, 3. P. πέ-φαν-ται, 
Inf. πε-φάν-θαι; Part. πε-φα- σ-μένο-ν Il. 14. 127; Med. Fut. φανοῦ- 
μαι, ion. φανέοµαι, Aor. ἔ-φη-νά-μην; aus dem St. qa: πε-φή-σεται 
wird erschienen sein Il 17. 155; Iter. des Imperf. φαν-έ-σκ-ε-το 
Od. 13. 194; ep. Aor. Pass. padv-In-v, gedehnt aus φάνθην, Il. 
17. 650, 3. Pl φάανθεν IL 1. 200)!57; Intens. (*gev-pevjo) 



— DI — 

παμ-φαίνω,' poet., hell scheinen, hell strahlen, hell leuchten (nur 
ep. Conj. 3. Sg. παμφαίνῃσι und Part. naupelvovras Il. 11. 100; 
dazu ep. Part. und dann bei sp. Dichtern (wie von *rau-pav-d-@) 
παµφαν-ύόων, Gen. -όωντος» fem. -όωσαλ 15). — φαν-ή f. Fackel; 
φανα-ῖο-ς Licht gebend, bringend (Bein. des Zeus und Apollo, Eur. 
Rhes. 355, Lex.) — φαν-ερό-ς einleuchtend, sichtbar, offenbar; 
berühmt, bekannt, φανερό-ω einleuchtend u. s. w. machen, φανέρω- 
σε-ς f. Offenbarung, Erklärung (Sp., bes. Eecl). — (φαν-τι, φαν-σι) 
φά-ει-ς f. Anzeige, Anklage (bes. gegen Schleichhändler); Schein, 
Erscheinung, φάσι-μο-ς zum Schein, Prunk geh. (Lex.). — φά-ς-μα(τ) 
n. Erscheinung, Gestalt, Traumbild, Gespenst, Wahrzeichen, paoper- 
ὥδη-ς gespenstisch. — φαν-τη-ς: Ἱερο-φάντης (ion. ἔρο-) den hei- 
ligen Dienst, Gottesdienst zeigend, in die Mysterien einführend, 
bes. die Vorsteher der eleusinischen Geheimnisse (pontifer maximus, 
Plut. Num. 9); Πολυ-φάντας Mannsname (Pol. 10. 42. 2); ευκο- 
Φφάντης m. Sykophant, Feigen-anzeiger, d.i. der diejenigen anzeigt, 
die gegen das Verbot Feigen aus Attika ausführen und verkaufen 
(vgl οὐκ ἂν οὖν τις ἡγήσαιτο παντελῶς ἀπιθάνους τοὺς λέγοντας, 
ὅτι καὶ σύκων ἐξαγωγὴ τὸ παλαιὸν ἀπείρητο καὶ τὸ φαίνειν ἑνδεικνύ- 
µενον τοὺς ἐξάγοντας κληθῆναι συκοφαντεῖνν Plut. Sol 24); dann 
ein Jeder, der aus Bosheit oder Gemeinheit Andere anklagte; 
falscher Ankläger (eine in Athen seit Perikles sehr zahlreiche und 
"verachiete Menschenklasse). — φαντά-ζω offenbar machen, zeigen, 
darstellen; Med. sich sehen lassen, sich prunkend sehen lassen, 
brüsten (g. τι sich etwas vorstellen oder einbilden), φαντα-σ-τό-ς 
auf die Einbildung, Vorstellung wirkend, durch .die E., V. em- 
pfangend, φανταστ-ικό-ς zum Vorstellen, Einbilden geh., geschickt, 
der V. fähig (τὸ 9. das Vorstellungsvermögen); φαντασ-τή-ς m. der 
sich zur Schau stellt, Prahler; φάντα-σι-ς (Plat. Tim. 72b), φαντα- 
σί-α f. das Sichtbarmachen, Zeigen; intr. Sichtbarwerden, Erscheinen, 
Aussehen; der die Sinneneindrücke empfangende Seelenzustand; Vor- 
stellungsvermógen, Einbildungskraft, Phantasie; Bild der Phantasie, 
Einbildung (Plat.), φαντασιό-ω Vorstellungen hervorbringen, intr. 
V. haben, Vorstellungsvermógen besitzen; φαντασί-ωδης Einbil- 
dungen ähnlich, reich daran (Eust. u. a. Sp.); φαντα-σ-μό-ς (Tim. 
bei D. L. 9. 25) m., φάντα-σ-μα(τ) n. Erscheinung, Gespenst, Vor- 
stellung, Demin. φαντασμάτ-ιο-ν n. (Plut. Symp.) — Composita: 
-φαν-ο: ὑπερή-φανο-ς (s. apa pag. 91) darüber hervorragend, aus- 
gezeichnet; meist tadelnd: sich tübermüthig erhebend, hochmüthig, 
stolz, ὑπερη-φαν-ία f. Uebermuth, Hochmuth; -qav-éc: ἆ-φαν-ής 
unsichtbar, dunkel, verborgen, unberühmt; dvs-pavrg schwer zu 
erkennen, undeutlich; κατα-φανής sichtbar, deutlich; νεο-φανής eben 
erschienen (Sp.); ὀψιφανής spät erscheinend, aufgehend (Nonn.); 
περι-φανής von allen Seiten sichtbar, deutlich; συµ-φανής zugleich 
erscheinend (Arist); ὑπερη-φανής —= ὑπερή-φανος, ὕπερη-φανέ[σ]ω 
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hervorscheinen, meist im schlimmen Sinne: übermüthig sein, sich 
brüsten (Hom. nur vmepn-pavkovses Ἔπειοί ll. 11. 694); trans. 
übermüthig behandeln, verachten, ὑπερηφανε[σ]-ία f. = ὑὕπερη- 
φανία. 

bha-1'%), 
φαλ. — φαλ-ό-ς licht, hell, glänzend, weiss (Lex.), φαλ- 

«0-5 1d. (Kallim. fr. 176); φαλ-ἰ-ς ((δ-ος) f. die Priesterin der Hera 
zu Argos, von der weissen Tracht (Euseb. Chronic.) — (φαλ-αν-α) 
φάλ-αινα f. eine Lichtmotte (sonst ἡ πετοµένη ψυχή Hes.). — Φαὰλ- 
ίο-ς m. Gründer von Epidamnos (Φαλίος Ἐρατοκλείδου, Κορίνθιος 
γένος Thuk. 1. 24. 2) 19): Φαλ-ία-ς Sohn des Herakles (Apoll. 2. 7. 8); 
(Φαλι-ινο) Balivo-s, maked. Bai-ivo-s, -εινο-ς (Fechtmeister bei 
Tisssaphernes; vgl. ἦν 6’ αὐτῶν clc "Ellnv, ὃς ἐτύγχανε παρὰ Tiooe- 
φέρνει av καὶ ἔντιμος ἔχων Xen. Απ. 2. 1. 7)!9). — ion. φαλ-ηρό-ς, 
dor. φαλ-αρό-ς (auch φάλ-αρο-ς, -ηρο-ς) = φαλός, φαληρ-ιάω weiss 
sein, sich weiss färben (Hom. nur κύματα, κυρτὰ φαληθιόωντα 
weisse, weiss aufschäumende Wogen 11. 13. 799; nachgeahmt von 
Lykophr. 188. 499) 11): Φάλ-ηρο-ς m. Lapithe; Argonaut; Trojaner; 
Erbauer von Soloi auf Kypros; GwA-weo-v n., Φαλ-ηρό-ς m. der be. 
kannte Hafen Athens und attischer Demos; Einw. Φαληρ-εύ-ς; ion. 
φαλ-ηρ-ί-ς, dor. φαλ-αρ-ί-ς (έδ-ος), f. Wasserhuhn, Blässhuhn, Bliiss- 
chen. — φάλ-ο-ς m. Helmschirm, Stimschirm (vom Glanz des 
Metalls bemannt)!5), ἄ-φαλος ohne Schirm (Il. 10. 258), ἀμφί-φαλος 
auf beiden Seiten einen Schirm habend (Il 5, 743. 11, 41), τετρά- 
φαλος mit vier Schirmen (xvvég Il. 12, 384. 22, 315). — φάλ-ἄρα 
(Hom. nur Il. 16. 106: βάλλετιο [πηληξ] d’ als καἀπ᾿ φάλαρ εὐ- 
ποίηθ᾽) n. Pl. Backenstücke, Backenschirme (vgl. Sehol. τὰ κατὰ 
τὸ uésov τῆς πεβικεφαλαίας μικρὰ ἀσπιδίσκια. Φάλαρα οἱ dv ταῖς 
παραγναθίσι κφίκοι, δι ὧν αἱ παραγναθίδε; καταλαμβάνονται τῆς 
περικεφαλαίας); Sing. nur Aesch. Pers. 661 D. (βασιλείου τιάρας 
φάλαρον πιφαύσκων, vom Kopfschmuck der alten Perserkönige); 
die Backenstücke am Zaume; tiberhaupt: der blanke Haupt- und . 
Brustschmuck der Pferde (vgl. Her. 1. 215. 10, u.s. w.) = lat. 
phalerae (vgl. Fabretti ad column. Traj. p. 221; Visconti Museo 
Pio-Clement. t. 6. p. 80); τετρα-φάληρος mit vier Backenstücken 
(κυνέη IL 5, 743. 11, 41). — φαλ-ακρό-ς kahl-köpfig, kahl, glatt, 
blank, φαλ-ακρά (Sp.), φαλακρό-τη-ς (τητ-ος) f. Kahlköpfigkeit u. s. w. 
(N κατὰ κορυφἠν λειότης Arist. h. a. 3. 11), φαλακρο-ειδής einem 
Kahlkopf ähnlich (D. Cass. 76. 8); φαλακρά-ω kahlköpfig sein; 
qu«Àexoó-o kahl machen, Pass. kahl werden, φαλώκρω-σι-ς f. das 
Kahl-machen, -werden (Plut. Symp. 3. 5), φαλάκρω-μαί(τ) n. das 
Kahlgemachte, der kahle Kopf (Sp.). — παμ-φαλ-ά-ω schüchtern 
um sich blicken = παπταίνω (uero πτοίήσεως καὶ ἐνθονυσιαδμοῦ 
ἐπιβλέπειν Sehol. Ap. Rh. 2. 127), παμφαλώ-μενο-ς (Lykophr. 1433; 
dazu Schol. πανταχόθεν περιβλεπόμενος) 1"). 



bha-v. 
φα-ξ. — (geJ-&) φά-ε (nur Od. 14. 502: φάε δὲ χρυσόθρονος 

ἸΗώς es erschien)?); φα-έ-θ-ω leuchten, nur das Part. φαέθ-ων 
(Hom. Trag.) leuchtend, glünzend, strahlend (Bein. des Helios) 

α καὶ φαέθοντ ἀνεστέναξες = x«9' ἡμέραν, bei Nacht und 
Tag, Soph. Ai. 930)??); Φαέθ-ων (οντ-ος) m. = der Leuchtende, 
das Ross der Eos (Od. 23. 246); Sohn der Eos, von Aphrodite ent- 
führt; Sohn des Helios; Bein. des Absyrtus; Φαέθ-ουσα f. Tochter 
des Helios und der Neära (Od. 12. 182); Tochter des Danaos. 
— (πιφα[-σκ-ω) πι-φαύ-εκ-ω, -ομαι (πιφάσκοµαι Hes. Th. 655) 
(nur Präs. und Imperf.) erscheinen lassen == ein Zeichen geben, 
andeufen, ansagen, melden, verkünden; spät. Dichter: sich sagen 
lassen — erfahren, vernehmen"); δια-φώσκω (Her. 8, 86. 9, 45. 
Diod. Sie. 18. 72); ἔπι φαύσκω aufleuchten (Sp.); ὑπο-φαύσκω 
ein wenig Licht zeigen, zu leuchten anfangen (Arist. probl. 8.17). 
— (a-gaf-0, ἆ-φη-ο, ἆ-φε-ο. vgl. Gen. veog statt νηός) ἄ-φε-ο-ς᾽ 
ἄφωνος Hes. 3. -(φα-τι) φαῦ-ει-ς f. Schein, Licht, Glanz; Signal- 
feuer (LXX), ὑπό-φαυ-σι-ς f. Schimmer, Lichtung ( διέπλοον ὁπό- 
φανσιν eine Lichtung, Oeffnung als Durchfahrt, Her. 7. 36), φαυ- 
σ-τήρ-ιο-ς Bein. des Bakchos vom Fackelglanz bei dessen Orgien 
(Lykophr.); φαυσί-μβροτος den Sterblichen leuchtend (Pind. Ol. 
7. 39). — gaf-vo: φᾶ-νό-ς licht, hell, glänzend, berühmt (Comp. 
Sup. φανό-τερος, -τατος), πολυ-φά-νος (Alkm. fr. 34 B.); Subst. m. 
Leuchte, Licht, Fackel, Demin. φᾶν-ίο-ν n. (Mela 78. 79); φανό- 
της (εητ-ος) f. Helle (Sp. ), φᾶνύ-ω hell machen (Strab.). — qas: 
(φα--ος) φάβ-ος pamphyl. (Hes.), φαῦ-ος lesb., poet. φά-ος, n. 
Licht, Helle; übertr. Heil, Glück, Sieg (Hom. Dat. φάει, Acc. φάος; 
Pl φᾶ-ε-α = das glänzende Auge, ‚nur Od. 4mal; Dat. φᾶκε-σι 
Kallim. Dian. 7119): -φαξ-ες: παµ-φαής ganz klar, hell, hellstrah- 
lend, περι-φαής ringsumleuchtend, blickend (Opp. Hal 2. 6); φαεσ- 
{-μβροτος (Beiw. der Eos, des , Helios) — qovolufeorog. — φαί-- 
εσ-νο: φα-ει-νό-ς, &ol. pa-ev-vo-c, leuchtend, glänzend, strahlend, 
schimmernd, blinkend M) (Comp. φαεινύ-τερο-ς Ἡ. 18. 610, unregelm. 
*geF-tv- φα-ών-τερο-ς Nonn. 40. 384; Superl padv-rero-g, nur 
ἀστήρ Od. 13. 93); paeivw, ep. Nbf. zu φαίνω, nur Präsens; Φαεινό-ς 
Maunsname (Schol Ar. Equ. 959), Φκεννό-ς ein Dichter (Mel. 1. 
29), ὤπεννά f. eine der Charitinen (Paus.), Basuv-i-s (16-05) f. 
Priesterin der Here in Argos (Thuk. 4. 133), Buewui-s f. eine 
Wahrsagerin (Paus.). 

eof. — (*gofF-ec) φό-ως (hom. Acc.) und φόως-δε --- qaos. 
— St. qu, pw-T (vgl γελω-τ; έρω-ε; ἆ-γνω-τ, ἆ-πνω-τ): φῶς 
(φωτ-ός) n. = φάος.); φωσ-τήρ (τῆρ-ος) m. der Erleuchtende, 
Erhellende (Sp.), Φωτο-ειδής lichtartig, lichtvoll (Sp.); (φωτ-εσ-νο) 
φωτ-ει νό-ς licht, bell, deutlich (Ggs. σκοτεινός), φωτεινο-ειδής — 
φωτοειδής (Schol, Eur. Hipp. 740); quit-iZt leuchten, glänzen, 
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scheinen; trans. erleuchten, erhellen, offenbaren, φωτι-σ-τ-ικό-ς er- 
leuchtend (Schol. Eur. Hipp. 191), φωτι-σ-τήρ-ιο-ν n. Erleuchtungs- 
ort (= φώτισµα Eccl), φωτι-σ-μό-ς m. das Erleuchten, das Er- 
leuchtende (S. Emp., LXX), φώτι-σ-μα(τ) n. Erleuchtung; Taufe 
(Εοο].). — (φοί-Ἴο, φοβ-ιο) φοῖβο-ς (das ı in die Stammsylbe ge- 
drungen) rein, klar, leuchtend, glänzend; Φοῖβο-ς m. Beiname des 
Apollon = der Strahlende, Ἠθίπο 36) (Hom. meist «Φοΐβος ᾽Απόλλων, 
4. Φ. nur 1l. 20. 68); Φοίβη f. Tochter des Uranos und der Gia; 
eine Nymphe; T. des Leukippos; T. des Tyndareus und der Leda; 
goíf-s10-c, ion. Yoıß-rio-s, vom Phöbos, daher: begeistert, pro 
phetiseh, Fem. dazu φοιβηΐς; φοιβ-ά-ς (ἆδ-ος) f. Priesterin des Ph., 
Begeisterte, Prophetin; φοιβά-ω reinigen; begeistert sein; trans. 
begeistern (χεῖρας φοιβήσασα µύροις ἔτι παρθένος Ἶρις Theokr. 17. 
134), φοιβή-τό-ς prophezeiet, prophezeiend, begeisternd, φοιβη-τή-ς, 
φοιβή-τωρ (τορ-ος) m. Wahrsager, Prophet (Man. 1. 237), fem. 
φοιβή-τρ-ια (καθάρτρια Hes.); φοιβητ-εύ-ω prophezeien (Hes.); φοι- 
βά-ζω (φοιβαίνω Hes.) = φοιβάω, φοιβα-σ-τ-ικό-ς zur Begeisterung 
geh., φοιβα-σ-τή-ς m. = φοιβητής, φοιβᾶ-σ-τρ-ια f. = φοιβήτρια; 
polle, ee) n. das Geweissagte (Sp.). 

bha. 
fa. — fa-ri (fa-tws) = φηµί (fa-mino diceto Paul. D. p. 87. 

10); ad-fari anreden; ef-fari feierlich heraussagen, aussprechen, 
davon Part. effa-tu-s in, pass. Bedeutung: heilig gesprochen, ge- 
weiht, bestimmt (Varro l l 6. 7. 65. Serv. Verg. A. 6. 197), 
Subst. effatu-m n. im relig. Gebrauch: Verkündigung, Ausspruch; 
inter-fari dazwischen reden; prae-fari, pro-fari vorher sagen; Part. 
fan-s; Ggs. in-fan-s nicht sprechend, klein, jung, Subst. Kind, 
Demjn. infant-u-lu-s, -la; infant-ia f. Unvermügen zu sprechen, 
Mangel an Redetalent; Kindheit, infanti-i-s kindlich; infant-ariu-s 
(davon -aria f. Kinderwürterin Mart. 87. 3; -ärii m. Kinderopferer 
Tert.), infant-äre wie ein Kind füttern (Tert.); fa-ndu-s was ge- 
sagt werden darf, recht; Ggs. in-fandu-s unaussprechlich, unsüg- 
lich, abscheulich, traurig, unglücklich; ne-fandu-s gottlos, verrucht, 
schändlich (ne-fans id.; Lucil et Varro ap. Non. p. 489. 14), ne- 
fand-ariu-s Gottloses u. s. w. begehend (Not. Tir. p. 74); Part. 
Perf. Pass. fa-tu-m n. das Gesprochene — Weissagung, Schicksals- 
spruch, Geschick, Verhängniss; im Bes.: Unglück, Missgeschick; 
concret: Unglücksbote?") (fatu-s meus Petron. 42. 77), fat-ali-s vom 
Schicksal verhängt, verhiüngnissvoll, entscheidend; verderblich, tódt- 
lich (Adv. fatali-ter), fatali-ta-s f. Verhtingniss (Cod. 4. 66. 1); 
fá-iw-s (tis) m. Wort, Weissagung (Petron., Amm., Inser.); Fa- 
(-uu-s, -ua weissagende Göttin, fatu-äri begeistert sein?5). — fd- 
t-uu-s geschwätzig, thöricht, abgeschmackt, fatui-ta-s f. Albernheit 
u. 8. w., faluä-ri albern reden (Sen.)?9); fa-ta-ri intens. (fatantur mulla 
fantur Paul. D. p. 88. 11, fata-tw-s εἰμαρμένος Gloss. Philox.). — 
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(fü-ti) fä-t-eri (*/at-tu-s = fas-su-s) gestehen, aussprechen, dar- 
legen 9) (faterier Inf. Hor. ep. 2. 2. 148); con-fíteri, pro-fiteri 
(fessus) = faleri, sich zu etwas bekennen, anmelden, confess-iö(n) 
f. Eingestündniss, Bekenntniss, Anerkenntniss, confess-or m. Be- 
kenner (des Christenthums Eccl), confessör-iu-s zum B. geh. (-ia 
actio, gegen den Bekenner der Schuld wegen Schadenersatz; auf 
Anerkenntniss der zustehenden Servituten, Dig.); pro-fess-io(n) f. 
— confessio, Versprechen, Aeusserung, öffentl. Angabe des Standes, 
Vermögens u. 8. w.; übertr. der angegebene Stand, Kunst, Gewerbe, 
Geschäft, profession-äriu-s der Steuerpflichtige (Inser.), profess-or 
(ör-is) m. der öffentlich Bekanntmachende, der öffentl. Lehrer, bes. 
der dafür besoldete, Professor (vom silbernen Zeitalter an; vgl 
geometrae et grammatici celerarumque artium professores, Quint. 12. 
11. 20), professör-iu-s zum öffentl. Lehrer gehörig. —  (*fü-ti-a) 
in-fi-ti-ae f£. PL, nur Acc.: infitias ire (vgl. exsequias, suppetias 
ire) in Abrede stellen, infiti-ali-s verneinend; infifia-ri verläugnen, 
l&ugnen, infifia-lor m., -trix f. L&ugner, -in, inftiä-ti-ö(n) f. das 
Läugnen; in-fiteri (non fateri Paul. D. p. 112. 10; infitens Gloss. 
Philox.) — (*fe-ti das Sprechen, vgl. fan-, fen-estra) feti-ali-s 
(= Sprecher, Gesandter) Subst. Pl. röm. Priestercollegium zur 
Bestätigung der Bündnisse und Ankündigung des Krieges; Adj. 
auf die Fetialen sich beziehend (fetiales legatos res repetitum mitte- 
bant quatuor, quos oratores vocabant Varro Non. pg. 362 G.; foe- 
derum, pacis, belli, indutiarum oratores fetiales iudices X X numero 
sunto Cic. Leg. II. 9. 21). — fä-nu-m n. geweihte Stätte, Hei- 
ligthum, Tempel (fanum dictum a fando Paul D. p. 88; fanum 
a fando, quod dum pontifex dedicat, certa verba fatur Fest. p. 88 M.; . 
fana quod fando consecrantur ibd. p. 93; fana nominata, quod ponti- 
fices in sacrando foli sunt finem Varro Ἱ. 1. 6. 54; fanum, id est 
locus templo effatus Liv. 10. 37. 15)?!), Fa-na f. weissagende Göttin 
(Mart. Cap. 2. p. 28), Fanum n. eine umbr. Stadt (jetzt Fano); 
fanä-re weihen, heiligen, widmen (quod sacrificio quodam fanatur, 
id est, ut fani legi sit Varro 1.1. 6. 7. 65); pro-fanu-s eig. vor 
dem Heiligthume befindlich®) = unheilig, ungeweiht, gemein, 
profan; tibertr. gottlos, ruchlos, unsittlich (Adv. profane); pro- 
fanäre &) vor dem Heiligthume darbringen d.h. weihen, opfern, 
heiligen (Cato r. r. 50, 2. 132, 2); b) entheiligen, profaniren, 
entweihen, schänden, verrathen, enthüllen, profana-tor m. Ent- 
weiher, Entheiliger (Christi, Prudent.), profanä-t-ö(n) f. Entweihung 
Met profani-ta-s f. Unheiligkeit, die profane Welt der Heiden 
Tert.); füna-ti-cu-s gottbegeistert, schwärmerisch, rasend, be- 
geistert; zum Heiligthum gehörig (pecunia, Inscr.); af-faün-iae f. 
leere Widerreden, Ausflüchte (Appul). — fä-büla f. Geschichte, 
Sage, Gerede; Dichtung, Erdichtung, Mährchen; übertr. Fabel als 
Dichtungsart, Drama, Schauspiel, fabul.ari-5 der Sage angehörig, 

Vanióek, etym. Wörterbuch. 87 
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fabul-ösu-s fabelhaft, wunderbar (Adv. se), fabwlosi-ta-s (tatis) f. 
Fabelhaftigkeit (Plin.); fabwla-ri reden, erzühlen, plaudern (Inf. 
fabularier Plaut. Ps. 1. 1. 60), fabwla-tor (ioris) m. Erzähler, 
Fabeldichter, fabula-ti-ö(n) f. Gespräch (Marc. Cap. 6. 189); Fabul 
inu-s m. Gottheit, die das Sprechen der Kinder befördert (Varr. 
ap. Non. p. 532. 27). — fä-ma f. = φή-μη (pag. 571); Demin. 
(famu-la) famel-la (diminutivum a fama, Paul. D. p. 87. 17); fam- 
ösu-s im guten Sinne: berühmt, ruhmvol; im schlimmen Sinne: 
berüchtigi, anrüchig; schmähend, lüsternd; dif-fam-ia f. Vernich- 
tung des guten Rufes (August.); in-füm-ia f. schlechter Ruf, 
Schimpf, Schmach, Schande, in-fami-s übelberüchtigt, verrufen; 
-famä-re: dif-famare durch böse Gerüchte verbreiten, in üblen Ruf 
bringen, diffama-ti-o(n) f. Verbreitung (Christianae religionis, August. 
ο. d. 3. 31); in-famäre = diffamare, beschuldigen, anklagen, in- 
famàa-ti.o(n) £. Verleumdung (calumnia est malitiosa et mendax. in- 
famatio Non. p. 263. 8). — fä-men (min-is) n. Rede, Gerücht 
(Mare. Cap. 9. p. 336), af-famen n. Ansprache (Appul), ef-famen 
n. Ausspruch (Marc. Cap. 4). — (fa + neutr. Skr.suffix -as, das 
im Lat. gewöhnlich zu os, us sich gestaltet) fas (Indecl) n. eig. 
göttliches Wort, göttl. Gebot, góttl Recht?) (im Ggs. zum jus, 
dem menschl Rechte); Adj. recht, billig, schicklich, erlaubt, mög- 
lich; ne-fas n. Unrecht, Frevel, Sünde; Adj. unrecht, unbillig u. s. w.; 
(nefas-iu-s) nefür-iu-s gottlos, verrucht, verflucht, schändlich, Adv. 
nefarie; Tas-tu-s dies Gerichtstag (fastus erit, per quem lege licebit 
agi Ov. fast. 1. 48), PL fasti (dies) Verzeichniss der Gerichts-, 
Festtage u. s. w., Calender, Chronik, Jahrbücher (Nbf. Ausonios 
fastus Sil. 2. 10, fastibus Lucan. 10. 187); Ggs. ne-fastus dies ge- 

' schlossener Tag, an dem es verboten war, Gericht zu halten, 
daher, weil auf ihm der Fluch der Götter ruht, Unglückstag; 
übertr. unglücklich, gottlos, verrucht; (*fas-iu-s, *far-iu-s) far- 
iari = den Sprecher machen, sprechen (XII tab. 8. 22 Schöll: 
qui si sierit teslarier. libripensve fuerit, ni testimonium fariatur, im- 
probus intestabilisque esto) ̂ ). 

b 
fac. — fax (fäc-is) f. Holzbrand, Kienholz, Fackel zum Leuch- 

ten, Anzünden, Anbrennen; übertr. Anreizung, Anfang, Flamme") 
(Nom. Sg. face-s Paul. D. p. 87; vgl. Neue I. 141), Demin. fac-ila 
f, facul-äriu-s m. Fackelträger (dadoöyog Gloss. Philox.) — fäc- 
ie-8 f. Erscheinung, Gesicht, Antlitz; Ansehen, Gestalt, Beschaffen- 
heit; Anblick?9) (Gen. Sg. facies oder facii nach Quadrig. ap. Gell. 
9. 14, Dat. facie oder facii Lucil. ap. GelL ibd., Gen. Pl. facierum 
Cato ap. Prisc. 782 P.); super-ficie-s f. obere Gestalt, Ober- 
fläche, (math.) Fläche (Nbf. superfic-ium Gruter inscr. 137 f.), 
superfici-ali-s zur Oberfläche geh., übertr. oberflächlich, super fici- 
üriu-s auf fremdem Gut und Boden befindlich (Dig.). — (*fac-öre, 
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[αο-ξίο, vgl. acere, acelu-m) fäcö-tu-S urspr. glänzend, schön; 
daraus? anmuthig, fein, witzig (vgl. glänzender Vortrag, Funken 
des Witzes)?”) (Adv. facete), facet-iae f. Anmuth, Feinheit, Witz, 
witzige Redeweise, [αοείᾶ-γε artig machen, zieren (Venant. ) facetia-ri 
witzig reden (Sidon. ep. 3. 13). — fae-u-ndu-s (vgl. fe-c-undus, 
vere-c-undus) gesprächig, beredt, wohlredend??) (Adv. -e), facund-ia, 
-+ta-s f. Beredtsamkeit, facundi-su-s sehr beredt (Sempr. ap. Gell. 
4. 9. 12). — prae-fic-a f. Klageweib, Leichenweib ?) (welches 
einem Leichenzug vorangeht) — föc-u-8 m. Feuerstätte, Heerd; 
Sıtz der Hausgötter, Bezeichnung des Hauses oder der Familie; 
poet. (meist Pl.) Scheiterhaufen; Kohlen-becken, -pfanne (in foco 
caldo sub testu coquilo leniter Cato r. r. 75); in letzterer Bedeu- 
tung gew. foci-lu-s (n. Pl Plaut. Pers. 1. 3. 24) (vgl. foculis 
ferventibus Plaut. Capt. 4. 2. 68; accenso ad sacrificum foculo Liv. 
2. 2. 13)%), foculäre (fovere Non. p. 10. 1); dazu Demin. (*foeil- 
lu-s) focilläre erwärmen, erfrischen, hegen und pflegen, focilla- 
f-o(n) f. Erwärmung, Pl. warme Umschläge (Paul D. p. 85. 5); 
foc-üc-iu-s zum Heerde geh., auf dem H. bereitet (Isid. or. 20. 2. 
15), focäriu-s m., -üria f. Küchen-knecht, -magd; Köchin, Haus- 
hälterin. 

bha-n. . 
fen. — fenes-tra (vgl. scel-es-tu-s, fun-es-tu-s, dom-es-licu-s 

pag. 342) f. Fenster, Oeffnung (das Licht ul Dor altl. 
(fen-s-tra) festra (Enn. ap. Macrob. sat. 3. 12, Paul. D. p. 91. 5, 
Placidi Gloss. p. 464)*'); Demin. fenestrü-la (App.), fenestel-la (CoL); 
Fenestella ein Thor zu Rom (nocte domum parva solita est intrare 
fenestra; unde Fenestellae nomina poría tenet Ovid. F. 6. 578); röm. 
Geschichtschreiber; fenesträ-re mit F. versehen. 

bha-l 4. 

fäl-a f. (ursprünglich: Glänzendes, Lichtes; Glanz, Licht; 
Adj. licht = hoch; hohe Gegenstände sind am hellsten erleuchtet; 
daher =) Hochbau, Thurm, Belagerungswerkzeug zur Beschiessung *?) 
(falae dictae ab altitudine a falando [zu schreiben: falanto — Himmel], 
quod apud Etruscos significat caelum Paul. D. p. 88. 12); (* fál- 
üri-8) fal-ari-ca f. ein Wurfpfeil, der mit Werg und Pech be- 
wunden und dann angezündet fortgeschleudert wurde (vgl. Liv. 21. 
8. 10: phalarica erat. Saguntinis, missile telum hastili abiegno et 
cetera tereti praelerquam ad exiremum, unde ferrum extabat. id, 
sicut in pilo, quadratum stuppa circumligabant linebantque pice. fer- 
rum autem ires longwn habebat pedes, ut cum armis transfigere cor- 
pus possc; dazu: falarica genus teli missile, quo utuntur ex falis 
4. e. ex locis exsiructis [nach Nonius p. 555: turribus ligneis] dimi- 
cantes Paul D. 1. c.; anderer Art sind die Liv. 34. 14. 11 er- 
wühnten: emissis solliferreis phalaricis gladios strinxcrunt); fala-cer 

87* 
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der licht- oder glanzmachende (falacer flamen a divo patre Falacre 
Varro l 1. 5, 84. 7, 45; diesen soll Numa Pompilius eingesetzt 
haben, also sabinischen Ursprungs); Falacr-inu-m n. Ort im Lande 
der Sabiner (Suet. Vesp. 2); (* Fal-ent-o, * Fal-entio, * Fal-ent-ii, 
* Fal-es-á) Fal-er-ii urspr. Einwohnername, dann Ortsname (d.i. 
eine mit Hochbau = Wall und Thürmen versehene Stadt), dazu’ 
der gewóhnl. Einwohnername (* aan Fal-is-ci etrur. Völker- 
schaft (die Stadt jetzt Cività Castellana), Faler-nu-s, Faler-inu-s 
falernisch*?). — fül-Ica f. = φαλ-ηρί (pag. 574), Nbf. ful-ix 
(ic-is) (Carm. Cie. div. 1. 8. 14). — in-fül-a f. (vgl. pcà-oc 
pag. 574) f. die (weisse) wollene Priesterbinde um den Kopf, 
Opferbinde; übertr. Schmuck, Ehrenzeichen (vgl lanea dum nivea 
circumdatur. infula. vittae Verg.-G. 3. 487), (*infula-re) infula-tu-s 
mit der Opferbinde angethan (bos et ovis Or. inser. 642), mit der 
Infula geschmückt. 

bha-v. 
fav. — fáv-ére (fav-i, fautu-s) urspr. glänzen, alicui = einem 

freundlich, hilfreich, günstig sein; begünstigen, unterstützen") (in 
der Religionssprache: linguis, bisw. lingua, ore, mente, animis, . 
seine Zunge hüten — fromm$ Reden führen oder: stille, ruhig 
sein, sich schlechter Reden enthalten); favent-ia f. das Günstig- 
sein, Ruhigsein, Ruhe (Acc. ap. Non. p. 206. 27, Favent-ia f. Stadt 
in Umbrien (jetzt Faenza), Faventinu-s faventinisch; fav-i-tor altl. 
(virtute ambire oportet, non favitoribus. sat habet favitorum semper, 
qui recte facit Plaut. Amph. pr. 78 £.; vgl. Lucil ap. Non. p. 100. 
23), faw-tor (tör-is) m., fau-tr-ix (ic-is) f. Gönner, Beschützer, -in. — 
(*fav-no) Fau-nu-s m. (der Gnädige) Sohn des Pieus, Enkel des 
Saturn, König von Latium; Plur. Fauni für Panes als Waldgötter); 
Fau-na f. Schwester des Faunus, Faun-iu-s zu den F. gehörig, Faun- 
älia das Fest des F. im December. — Fáv-0n-iu-s m. der Westwind, 
Zephyr (vgl quid fles, Asterie, quem tibi candidi primo restituent 
vere Favonii, die heiteren oder glänzenden Weste, Hor. carm. 3. 
7. 2); röm. Name; favoni-ànu-s, -Gli-s favonianisch (Ζεφύριος Gloss. 
Philox.) — (*fav-os) fáv-0r (ör-is) m. Gunst, Neigung, Zuneigung, 
(*favorw-s, *favora-re) favora-bili-s (Adv. -ter) begünstigt‘, will- 
kommen, angenehm, Gunst gewinnend, Favor-inu-s m. lat. Schrift- 
steller über Trajan und Hadrian; (*fav-os-to, *fav-s-to) fau-s-tu-s 
begünstigend, glücklich, beglückend (Adv. fauste), fausti-ta-s (täti-s) 
f. Glück (personificirt: nuirit rura Ceres almaque Faustilas = 
Fruchtbarkeit, Hor. carm. 4. 5. 18); Faustu-s m. Bein. des Sulla, 
Sohnes des Dictators, Fausta f. Gemalin des Milo (Cic. Att. 5. 8. 2); 
Demin. Fausiü-lu-s ein Hirte, Erzieher des Romulus und Remus); 
Faust-ina Gemalin des Antoninus Pius; Gem. des Antoninus Phi- 
losophus. — (*fäv-a, *favu-la) fávil-la f. die noch lodernde 
Asche *9) (vgl. parva sub inducta latuit scintilla favilla Ov. M. 7. 80), 
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favill-ac-ew-s, -ü-fi-cu-s aschenartig (Solin. 27, 35); faville-sc-ére wie 
Asche zerstäuben, verfliegen (Fulgent.). — (*fav-men-, *fou-men-) 
fö-men-tu-m n. der bähende Umschlag, Bähung, Verband; übertr. 
Linderung, Linderungsmittel, Pflege, Trost *"), fomentà-re bähen 
(Veget.), fomenta-ti-o(n) f. B&hung (Dig.). 

bha-s. — Skr. bhäs 1) scheinen, leuchten, 2) Med. er- 
scheinen, einleuchten; caus. erscheinen machen, zeigen; bhàs^ reden, 
sprechen, plaudern, sagen (PW. V. 266. 272). 

fés. — (*fes-iae) fér-ine f. (die glänzende, reine Zeit --- 
heilige, feierliche, festliche Zeit =) Feiertag, Festtag 9) (Sing. 
feria Paul. D. p. 85); übertr. Ruhe, Friede; feria-ri Feiertag halten, 
feiern, ruhen, Part. feria-iu-s müssig, frei, ungeschäftig (dies fe- 
riätus Feiertag, dafür feriaticu-s Dig.); fi es-tu-s (glänzend =) 
festlich, geheiligt; übertr. fröhlich, feierlich, heiter (vgl. dies can- 
didus); Festus róm. Beiname; (* festá-re) festä-tu-s festlich geschmückt 
(dialis, Fab. Pict. ap. Gell. 10. 15. 16); fesfi-ce Adv. fröhlich (Varro 
ap. Non. p. 452. 1); fest-ivu-s heiter, fröhlich; lieblich, angenehm; 
witzig, artig, launig (Adv. fest-ive, -ivi-ter ); festwi-täa-s (tati-s) f. 
Heiterkeit u. s. w., bei Spät. Festlichkeit, Fest, Demin. (*festivitat- 
μα) festitat-ula f. kleine Festlichkeit ( Aleim. ep. 79); festiva-re 
(ξορτάζω Gloss. Vet.). 

B. Gl. 271a. — Corssen I. 420 ff.; B. 77. 197. 409. — C. E. 297 f. 
641. — F. W. 134. 137. 470 f. 1064; Spr. 246. — 1) Ascoli KZ. XVII. 
335. 41). — C. V. I. 139. 143. 1). 218. IL. 62 f. 400. — Lottner KZ. VII. 
172. 30). — 2) Curtius St. III. 187. — 8) C. V. I. 269. 275. 12). II. 918. 
— S. W. s. v.: „da das Wort in der ältesten Sprache nur im Imperf., 
in dem folg. '$ rachzeitalter nur vereinzelt im Part. und Inf. Pr. vor- 
kommt, so dürfte es wohl eigentl. als Iterativform des Imperf. von φηµέ 
zu betrachten sein, um 80 mehr als in vielen hom. Stellen die Iterativ- 
bedeutung * wiederholt n? u.s. w. passend ist; vgl auch Kr. Dial. 
&. 32“. — 4) Clemm sc Fin. 48 £.: , praeter Duentzerum ad v. 211 qui 

suum intensicum sibi eripi n pacto patitur‘ (ders. übersetzt: 
gealtg) — 5) Dóderlei Gl. n. 2197: = dva-quaín ; nach Lobeck Path. 

I. p. 102 das p euphonisch; dagegen Christ p. 182: = ἆν-φασίη. 
6) Ascoli KZ. Χνῃ. 846. — C. E. 617. 641 (Ó aus j entwickelt: gajo). 
— Anders Schweiser KZ. IIT. 363: „deutliche Spuren der Bildung auf 
-tya, da eine Erweichung der Tenuis vor j im Griech. nicht mehr ge- 
láugnet, werden kann". — 7) Vgl. Ebel KZ. IV. 345. — 8) Curtius de n. 
gr. f. p. 61. 264): nisi praestat in hoc -ονη suffixum statuere, quod cum 
a radicali in -ωνη contrahi poterat, ul α suffizi -avn cum o radicis in 
ror » Pm — Benfey KZ. VIII. 9: skr. bhash sprechen, go -n für 

— B. Gl. 437b: avan sonare; foriasse φωνή e σφωνή. Ebenso 
Kahn | KZ. IV. 17 κ, == Skr. sväna, adj. fremens) und Legerlotz KZ. 
VIII. 127. — 9) Vgl. C. E. l. ο. — 19 Vgl Pott KZ. VIII. 111 f. 114. 
— 11) Fritzsche gt VI. 808. — C. Cc.: „im σσ möglicherweise x: 
verbo “. unentschieden C. V. I, sie. 48). II. 155. — Autenrieth zu 
Nägelsbach Anm. z. Ilias p. 316, ebenso 8. W. s. v., Ameis-Hentze ad 
Lc: ge, pa-c. Dagegen Pritzsche 1. c.: Ser. bhas qui conferunt negli- 
gunt eius. radicis aliud. vestigium non est in lingua. graeca. — 
12) C. V. I. 261. 309. 15). 316. 337. II. 20. 61 f. 808. 391. 324. 896. 
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849. 888. — 13) C. V. L 261. 8). 310. 20). — 14) C. E. 1. c.: „doch 
könnte das | auch wie in Skr. bhalas Stirn, Glanz, zum Suffix gehören, 
so dass ein Stammnomen φαλό-ς, das von Grammatikern angeführt wird, 
zu Grunde läge“. — Ebenso F. W. 137: bhal, 1064: bhar hell sein, 
sehen; „oder direkt von bha''; Spr. 1l. c. nur bhal. — Corssen KZ. XI. 
498: φα-λό-ρ u. 8. w. — Vgl. noch Schönberg KZ. XX. 447. — 15) Classen 
ad Ἱ. c.: so wird der Name des korinthischen Oekisten, bei der Kürze 
der ersten Sylbe, zur Unterscheidung vom Adj. palıog regelmässig ac- 
centuirt S. Lehrs de Arist. p. 279. — 16) Fick KZ. XXII. 224. — 
17) So übersetzt Pape W. und Sch. W. s. v.; S. W. ebenso; jedoch: „oder 
vielleicht besser nach A. Goebel Philol. XVIIT. 216: „kammartig ge- 
schwollen“; dagegen C. E. l c.: Wellen „mit weissen Köpfen“. — 
18) Corssen KZ. X. 86. — Ameis-Hentze ad Il. 8. 862: g«Aog ist der 
über den Helm vom Nacken bis zur Stirn laufende Bügel oder Kamm 
von Metall, in welchem der Rossschweif mühnenartig angebracht war. 
— 19) Fritzsche St. VI. 316. — 20) C. V. I. 211. — Ameis-Hentze ad |. c.: 
ist ein Aorist vom Stamme gaf. — 21) C. V. II. 342. 346 (9 = Wurzel 
dha); vgl. noch Curtius KZ. I. 25 f. — 22) C. V. I. 275. 11). — Roscher 
St. Ib. 124. — 23) Brugman St. IV. 157. 44). — 24) C. V. I. 364. IT. 15. 
— Dietrich KZ. X. 441. — Sonne KZ. XIII. 486. — 25) Brugman St. IV. 
178. 19). — 26) C. E. 641. — B. Gl. 9718: forma anomale reduplicata 
sicut φέβοµαι ο bhi, bíbhami. — Döderlein n. 283. 2473: eigentl. φοβιός, 
von φόβη, caesariatus. Diese Herleitung verwirft Pott K2. V. 294 f. und 
deutet: Doifos = der „im Lichte (Locativ φοι-), über dem Himmels- 
bogen, daherwandelnde (βαίνων) Gott‘; ebenso KZ. XIX. 84. — 
Grassmann KZ. XII. 118: „goißo-s wahrscheinlich eine redupl. Bildung 
aus bha leuchten“. Ebenso Sch. W. s. v. — Herm. Opusc. p. 376: φέβω, 
Februus = removens noxia. — Vgl. noch Preller Myth. I. 151: der Gott 
der Sonne und des Lichtes, wofür ihn schon die Alten oft erklürt haben 
und worauf auch die neuere Mythologie nach längerem Widerstreben 
zurückgekommen ist. — 27) Vgl. M. M. Vorl. I. 10: Fa-tu-m bezeichnete 
urspr. etwas Gesagtes, einen Áusspruch und ehe das Fatum zu einer 
Macht wurde, vor dem sich selbst ein Jupiter beugte, bedeutete es das, 
was einmal von Jupiter ausgesprochen war und nicht mehr ndert 
werden konnte, selbst nicht vom Götterkönig selbst. — 28) Vgl. Grass- 
mann KZ. XVI. 113. 18). — 29) Corssen Ἱ. ο. — Pictet KZ. 2 838 f.: 
bhaf decipere, fallere (PW. jedoch: bhaf sprechen, sich unterhalten, 
bhanf be n V. 188. 191). — Pott W. I. 89: zu χαῦ-νο-ς. — 80) Corssen 
I. 421 f.; KZ. XI. 844. XVIII. 248: fa-ti == φα-τι; osk. fa-t-3-0m sprechen 
nach der s-Conj-, während fa-t-eéri gestehen der e-Conj. gefolgt ist. — 
31) Corssen KZ. XI. 419. — Zu Livius ad l. c. vgl. Weissenborn: fanum 
entsteht, wenn der Augur dem decimanus [Hauptlinie von Osten nach 
Westen] und cardo [H. von Norden nach Süden] parallele Linien auf 
beiden Seiten derselben zieht, und diesem Raum entsprechend einen 
viereckigen Platz auf der Erde bestimmt (templo zum Tempel im engeren 
Sinne, auf der Erde) — 82) Vgl Schweizer-Sidler KZ. XVII. 309. — 
88) Corssen I. 421. 478. II. 685; B. 197. — Pott E. F. I. 136: zweifel- 
haft, ob zu W. bha oder dha gehörig. — 34) Corssen II. 1018. — 
35) Ascoli KZ. XVII. 335. 40). — Budenz KZ. VIII. 289: fac = fav; fax 
trotz des weibl. Geschlechtes zu gafog(?). — F. W. 470. 601: spak 

.fak Bündel. — Grassmann KZ. XII. 89: fa-c, c = Suffix -ka, -co. — 
86) Grassmann l. ο. — 37) Budenz KZ. VIII. 287. — Corssen B. 44. — 
88) Corssen I. 428. II. 184. — 39) Corssen I. 428 trennt prae-fi-c-a; C. 

. l e. prae-fi-ca (mit ?). — Schweizer KZ. III. 210: eher doch wohl 
die „Vormacherin“, also zu facio. — 40) Corssen I. 428. II. 306. 516; 
B. 44. 233. — Curtius de n. gr. form. 31. 128). — Grassmann KZ. XII. 



— μ88 — 

88 (fo-cu-s). VII. 335. 40) (fo-c-w-8. — Benfey Wz. IL. 274: zu Ivo. — 
Bopp Gl. 239b (und Vocalism. z0ö,: päraka ignis, fortasse focus e po- 
cus. — Budenz l. c. (Anm. 35): foc = fov. — Döderlein lat. Syn. u. At. 
6. 132: mit fax, φώγει», φώγανον zusammenhüngend. — Düntzer KZ. 
XL 259: fu, fuv brennen; vgl. iu, iw, i0cus. — Schweizer-Sidler KZ. 
XVIII. 305: fov, foucus, fócus mit Diphthongentrübung und Verkürzung. 
— 41) Ascoli KZ. XVII. 335. 40). — B. Gl. 273a. — Corssen I. 421. Il. 
539. 659. 685; B. 371. 409; KZ. IIl. 800. — Curtius de n. gr. form.: 
fortasse cum Graeco φαν (φαίνω) Sanscrito bha (lucere) cognalum est. — 
Lottner KZ. VII. 172. 50). — M. Müller KZ. IV. 274: bhas, fe-ne-stra. 
— 42) Corssen B. 344. 415: KZ. X. 36 f. XI. 423. — 48) Budenz l. c. 
(vgl. Anm. 35). — Corssen I. 87, B. 56, N. 88 ff. und L. Meyer KZ. 
VIII. 263: bhag verehren, lieben, Skr. bhag colere: fag, fagv, fav. — 
C. E. l. c.: „möglich, dass auch /aveo, fau-s-ius (für fav-os-tu-s) einer 
frühen volksthümlichen Uebertragung auf geistige Verhültnisse ent- 
stammen, die in der poet. Anwendung von φῶς lumen im Sinne von 
Heil, salus, ihr Analogon hat". — F. W. 137; Spr. 147; KZ. XVIII. 415: 
bhu fördern, pflegen, hegen: Skr. bhatajdmi = faveo. — 44) Vgl. Bugge 
KZ. III. 41; vgl. umbr. fo-ni gnädig, günstig. — Anders Varro |. 1. 7. 
82: Fauni de Latinorum, ita. «t S awnus et Fauna sit; hos versibus, 
quos vocant Saturnios, in silvestribus locis traditum est solitos [ars futura, 
a quo fando F'aunos dictos. — 45) Anders Weissenborn ad Liv. 1. 4. 7: 
Faustulus von fav-eo, fau-stus wie Faunus und dem Stamme (ul in te- 
tul-i, wie in opi-tulari, der Heilbringer, Retter. — 46) C. E. l. c. — 
Lottner KZ. VII. 183. 33). — Corssen I. 87. 141 f. 1004; B. 57; N. 85: 
bhag wärmen, rösten (dagegen C. E. 188). — Fick W. 455: dhw an- 
fachen; ebenso Pott I. 211: du verbrennen. — 47) Lottner KZ. (Anm. 46). 
— 48) Corssen B. 195 f.; KZ. XI. 421 f.: „feriae heissen auch die nun- 
dinae, die Markt- und Ruhetage von der lündlichen Arbeit, wo der 
Bauer sich wusch und ein reines Hemd anzog, um nach der Stadt zu 
gehen, feriae hiess auch das iustitium, die gerichtefreien Tage, und ebenso 
nannte man schon bei den Rómern die schulfreien Zeiten wührend des 
grossen Minervafestes der Quinquatrien und während der Feier der Satur- 
nalien, die goldene Zeit der lieben Schuljugend" (vgl. id. KZ. XIII. 187). 
— €. E. 509 giebt den Zusammenhang von fes-tus, fer-iae mit W. θες, 
θέσσδασθαι auf. — Diesen hält noch fest F. W. 104: dhi, dAja-s ein- 
sichtig, andüchtig sein, beten; fes-tws festlich, Bettag (nach Curtius); 
δέσ-σασθαι, πολύ-θΘεσ-το-ς u. 8. w. (vgl. pag. 380 f). » 

@“ 

2) BHA beben, zittern. — Skr. bhI sich fürchten; caus. 
erschrecken, schrecken, einschüchtern (PW. V. 291). 

bha-bh[a] = φα-β, φε-β, qo-f. 
φαβ: gay (φαβ-ός) f. ( die flüchtige) eine wilde Tauben- 

art (zuerst Aeschyl. fr. 206 N.; Lykophr. 580); paße‘ µέγας φύ- 
βος Hes.; Pücca, neuatt. φάττα, f. eine grössere Art von wilden 
Tauben, die grosse Holztaube, Ringeltaube!). — «ef: φέβ-ο-μαι 
fliehen, flüghten, eilig zurückweichen?) (nur bei Hom. in den For- 
men: Prüs. Conj. φέβ-ωμαι, φεβ-ώμεθα. Inf. φέβ-εσθαι, Impf. 3. Pl. 
ἐφέβοντο, φέβοντο; trans. nur φεβώμεθα Τυδέος vlov Il. 5. 232). 
— «op: φόβ-ο-ς m. das Gescheuchtwerden, Flucht (so nur hom.); 
Furcht, Schrecken, Besorgniss; ®oßo-g m. Sohn und Begleiter des 
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Ares, Bruder des Deimos; φοβέ-ω scheuchen, in die Flucht jagen; 
Pass. gescheucht werden, fliehen (so nur hom.); sich fürchten, 
sich scheuen; Φοβη-τό-ς furchtbar (Soph. Phil. 1139), φοβητ-ικό-ς 
schreckend, furchtsam; φόβη-τρο-ν n. Schreckmittel, Schreckbild, 
Scheusal, φόβη-μα(τ) n. Schrecken, Schreckniss (Soph. O. C. 704); 
φοβ-ερό -c mit Furcht verknüpft: furchtbar, schrecklich; furchtsam, 
poßedo- τη-ς (τητ-ος) f. Furchtbarkeit (Arist. rhet. 1. 5) , Φοβερο- 
ειδής schrecklich (LXX); φοβερ-ίζω schrecken (ibd.), φοβερι-σ-μό-ς 
m. Schrecken (ibd.); φοβέ-στρατο-ς Kriegsschaaren schreckend (Hes. 
frg. im E. M. 797. 54), φοβεσι-σεράτη das Heer scheuchend (Arist. 
Equ. 11717)3). — φόβ-η f. das lange flatternde Haar, Mähne; 
Laub (== Haar der Bäume) Trag.; Blumenbüschel 5); πε φοβῆ- 
das’ κεκοσµήσθαι, κομᾶν Hes. 

feb. — feb-ri-s f. Fieber?) (= Beben; vgl. aeg-er, aegrö- 
tu-s pag. 84 und Anm. 3), Demin. febri-cüla f., (*febri-cu-s) febric- 
ösu-s, febricul-Osu-s, febriculentu-s F. habend, febri-bili-s F. erzeugend; 
febri-re, (* febricü-re) febriei-tä-re das F. haben, febre-sc-ére das F. 
bekommen; febri-füg-ia f. Tausendgtildenkraut (centaurea minor Linné) 
App. herb. 35. 

Brugman St. VII. 208. — C. E. 299. — F. W. 1075; Spr. 194. 345 
(bhabh beben, zittern) 2 W. 188: bhag sich wohin begeben, eilen, 
fliehen]. — Fritzsche St. VI. 337 f. — Grossmann KZ. XIL 191. — 1) Ebel 
KZ. XIV. 45: "φεφομαι: das 9 direct in z oder nach Verwandlung zur 
Tenuis in x Ormasmacn DZ. Xl also , Pere. == gazja oder = φακ/α statt 
ayıc. — Grassmann b: xt in σσ, ττ in den Subst. «όσσα, 
σσε, κόσσος, φᾶσσα, φάττα. — * Hein p- 624 f.: Gutturalassimilation. 
[Das Verhültniss von φάψ zu φάσσα ist Jedenfalls schwierig zu erklären 
und in C. E. findet sich keine Andeutung, aber die beiden Wörter können 
wegen ihrer Bedeutung durchaus nicht getrennt werden] Vgl noch 
Athen. 9. 394 a.: , Αριστοτέλης qol περιστερῶν εἶναι εἴδη πέντε, γράφων 
ied περιστερά, olvag, gap , Φάσσα, τρυγών. φάσσα ἀλέκτορος τὸ 

εθος, χρῶμα δὲ σποδιόν. πολυχρονιωτέρα δὲ is Λέγεται 7 qQdaca 
Ας τριάκοντα καὶ τεσσαράκοντα Dj ἔτη. — 2) C. E.1.c.: „Die im 
Skr. und Dtsch. klar zu Tage liegende Redupl. macht es wahrscheinlich, 
dass φέ-β-ο-μαι für φε-βι-ο-μαι mit unregelm. Dissim. der Aspirata schon 
zu einer Zeit sich bildete, in der die Verhürtung von bh in φ noch nicht 
eingetreten war (bha-bi), vgl. φέρ-β-ω''. — Sch. W. s. v.: Skr. bibhems, 
ahd. biben, durch Redupl und Ums der Aspirata gebildet. — 
Benfey KZ. VIL 50, L. Meyer ibd. 282, Bickell KZ. XIV. 482: Skr. 
bhap-ája in Furcht setzen, schrecken == φοβέω (C. E. 1. c.: „schwerlich 
mit Hecht") — B. Gl. 974a: ut videlur forma redupl. anom. pro πέφο- 
par, miss pertinet ad caus. bhapáj. — 8) Pape W.: Kriegeschagren 
schreckend. — Kock ad |. c.: Schlachtenkönigin (Seeger). — 4) Vgl. 
noch Bezzenberger KZ. XXII. 858 und F. W., F. Spr. 1. ο. — Bugge KZ. 
XX. 48: φόβη η ist ohne Zweifel wie σόβη aus eFoßn entstanden. — Aehn- 
lich Kuhn KZ. IV. 18; vgl. deutsch „schwappen“. — 5) Cowsen B. 204. 
894: ghar == 5 fer-bri- -8, fe-bri-s8 daa Fieber als hitzebrın nd. — Pictet 
KZ. V. 346 f.: Skr. babhru, wohl von W. bhr assare, ere, fervere? 
(sic Westerg.). Dagegen Corssen l. c.: unhaltbar, da anlautendes b im 
Skr. nicht anlautendem f im Latein entspricht. 
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3) BHA, BHAN verwunden, tödten. 
φα, φαν gewaltsam tödten, morden. ' 
pa. — Perf. Pass. bei Hom.: Ind. πέ-φα-ται, -νται (Inf. πε- 

φα-σθαι, Fut. 3. πε-φή-σεαν, -σεται) 1); Verbaladj. -qa-TÓ-c in Corfipos.: 
ἀρηί-φατο-ς dureh Ares oder im Kriege getödtet (Il. 19, 31. 24, 
415. Od. 11, 41); µυλή-φατο-ς von der Mühle zermalmt, gemahlen 
(Od. 2. 355, Apoll Rh. 1. 1073); ὀδυνή-φατο-ς schmerztódtend, 
schmerzstillend, lindernd (Il 5, 401. 900. 11, 847 und spät. 

φαν. — φεν: Aor. synkop. und redupl. bei Hom. ἔ-πε-φν-ον 
(-5g, -&, ἆ-πέ-φν-ομεν, -ἔτε, seltener ohne Augm. πέ-φν-ε, Conj. 
xí-qv-gc, -n, Inf. πε-φν-έμεν, Part. πε-φν-όντα, κατα-πε-φν-ών; 
ausserdem noch: πέφνεν Pind. P. 11. 37, ἕ-πεφνε Soph. O. T. 
1497 D.); das Präs. πέφνω erst bei spät. Dichtern!). — φον: 
φόν-ο-ς m. Mord, Ermordung, Blutvergiessen, Blutbad, Gemetzel; 
Mordblut (durch Mord vergossenes Blut); φον-ή f. id. (Hom. nur 
Dat. Pl. φονῇσι Il. 10, 521. 15, 633); φόν-ιο-ς zum Morde geh. 
mörderisch, mordgierig, vom M. herrührend, blutig; φον-ικό-ς den 
M. betreffend, zum M. geneigt; φον-ώδης mordartig (ὀσμή Mord- 
geruch, Theophr.); povó-u mordgierig sein (τὸ ἐπὶ φόνον wel- 
νεσθαι Hes.); Povö-w mit Mord und Blut beflecken; φον-εύ-ς m. 
Mörder, φονεύ-ω morden, tödten, φονευ-τή-ς m. Sp. (= φονεύς), 
φονεύ-τρ-ια f. Mörderin (Sp.); φονεύ-σι-μο-ς zu morden (Schol. Il. 
22. 13); φόνευ-μα(τ) n. das Ermordete, Gegenstand des Mordes 
(Eur. Ion 1496). — (φον-ιο) φοινό-ς blutig, dunkelroth [Ueber- 

von der Bedeutung auf die Farbe] (αἷμα Il. 16. 159), mór- 
derisch (h. Apoll 362); φοίνιο-ς (ι epenth. mit Erhaltung des- 
selben in der folgenden Sylbe) = φοινός (αἷμα Od. 18. 97), φοιν- 
ὤδης von blutrothem Ansehen (Nic. Al. 489). — Composite: 
«φονο: ἀντί-φονο-ς für den Mord, wechselseitig mordend (Trag.), 
φασσο-φόνο-ς wilde Tauben oder Holztauben tödtend (ἔρηξ Tauben- 
falke IL 15. 238); -φονη: TTepce-qóvn, poet. -φόνεια, (περῦ + φεν) 
== die verheerend Mordende, Tochter des Zeus und der Demeter, 
bei Homer stets die grause (ἐπαινή) Beherrscherin des Schatten- 
reichs, die finstere Gemalin des Aides (vgl Hor. c. 1. 28. 20: 
nullum saeva capui Proserpina fugit = hat je verschmüht oder 
verschont); Nbf. Degoe-povn (lakon. ΠΠηρεφόνεια Pind. P. 12. 2 und 
Anthol), Περσέ-φαττα att., Φεῤῥέ-φασσα (= -φα-τία), . att. «Φεῤῥέ- 
φαττα; Περό-φατα (st. Πεῤῥό-φαττια, Müller u. Oesterlei II. 1. 111); 
aus einer Nebenform Πορσεφόνη entstand lat. [Porsepona] Prose- 
pina (durch Metath. des r; vgl. Gen. Prosepnais bei Ritschl Prisc. 
Lei. epigr. suppl. I. tab. B. p. 14, Mommsen C. I. L. I. 57. p. 554), 
und dann (durch Eindringen eines r) Próse-r-pina (also ein ver- 
dorbenes lat. Lehnwort, welches die Römer irrthümlich von pro- 
serpere, d. h. vom Hervorspriessen der Kräuter, ableiteten)*); Tio«- 
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φόνη (s. pag. 154); -qóv-tn-c: Avbp-ei-pövrnc männermordend 
(Ἐνύαλιος, IL 4mal); ἀργει-φόντης (St. apyes) durch Glanz 
tödtend (uraltes Beiwort des Hermes als Lichtgott)*); Βελλερο- 
φόντης (Nbf. Meil-, ’ERR-) m. nach Homer Sohn des Glaukos, 
Enkel des Sisyphos, korinthischer und lykischer Heros, welcher das 
zottige Wolkenungeheuer (vgl lat. villus und Skr. varvara zottig) 
siegreich bekämpft und tödtet). 

bha. . 
(bha-tu das Schlagen, Kampf) bü-tu-ére, battu-ére vulgär- 

lat. schlagen, kämpfen, stossen®) (vgl. franz. battre, Part. δα, 
ital. battere, Part. battuto u.s. w.), battw-alia (quae volgo battalia 
dicuntur ,. exercilationes militum vel gladiatorum significant. — Inde 
cliam batiuatores τοὺς βασανιστὰς dici puto, Adamant. ap. Cassiod. 
p. 2300 P.). 

C. E. 300. — F. W. 379. 471; F. Spr. 345. — Windisch KZ. XXIII. 
202 f. — 1) C. V. TI. 31. 39). — 2) Zeyss KZ. XVII. 436 f.; vgl. Grass- 
mann KZ. XVl. 106. — Corssen 1. 244, B. 395 vertheidigt die Ableitung 
des Namens von prö-serp-ere; Proserpina also: altröm. Getreidegöttin 
wie Volut-ina, Tutil-ina u. s. w. ,Namensühnlichkeit veranlasste die 
Vermengung der altröm. Getreidegóttin P. mit der griech. Todesgöttin 
Περσεφονη!'. — C. E. 266 findet über diese Frage „nicht irgendwo ein 
entscheidendes Motiv". — Klotz W. s. v.: Proserpina durch Verderbniss 
aus Περσεφόνη erwachsen. — Ganz anders Sonne KZ. X. 188: Περσέ- 
φαττα, Περσε-φόνη = parsa-phati, -phana „die lichtglänzende“ (Selene). 
— Vgl. noch S. W. s. v.: II. erscheint bei Homer nicht als die reizende 
(εὔωπις, καλλιπαρής u. 8. w.) Jungfrau des h. Cer. und der spätern Mythe. 
— 8) Düntzer KZ. XII. 4: das bindende « wurde zu ει in ἀνδρειφόντης, 
Aeysıpovıns. — 4) Clemm St. VII. 84. — Die gewöhnl. Deutung ist: 
„Argostödter‘ (so auch Pape W., Sch. W.), weil er in der bekannten 
(bei Homer nicht erwähnten) Mythe den Wächter der.Io, den vieläugigen 
Argos, getödtet haben soll — Andere Deutungen sind: S: W. s. v.: 
wahrscheinlich der „Eilbote“ (0 ταχέως καὶ τρανῶς ἀποφαινόμενος, Schol. 
Lips. zu Il. 2. 104) von deyog schnell und -φόντης = Φαντης vom St. 
ge», φαίνω; Welcker: der (Alles) weiss (ἀργός) erscheinen lässt; Zacher 
p. 34 f.: „der Hellglünzende". — Gegen Seiler, Welcker, Zacher spricht 
aber der gewiss richtige Einwurf Clemm's (l. c.), dass im ijonisch-att. 
Dialekt die lesbisch-&ol. Verdumpfung der W. φαν zu φον nicht zulässig 
ist. — Vgl noch Faesi ad Od. 1. 38: der Vocal der vorletzten Sylbe 
lässt nicht zweifeln, dass der zweite Theil in φένω wurzele. — Vgl. 
endlich in Bezug auf das ει im Worte: Düntzer (Anm. 3); Ebel KZ. VI. 
210: = Aoyt.i-goyrge (Ἀργει = oui). — 5) Die Sage von B., soweit 
sie Lykien betrifft, siehe Il. 6. 158 — 197; die korinth. Mythe von der 
Bándigung des Pegasos, ebenso wenig die Tödtung eines Fürsten in 
Korinth, Βέλλερος, die Ihm nach den Alten den Namen Βελλεροφόντης 
(früher Ἱππόνοος genannt) verschafft haben soll, kennt Homer noch nicht. 
— Die oben gegebene Deutung bringt M. Müller KZ. V. 140 ff. als Wider- 
legung der Deutung Pott's, KZ. IV. 416 ff.: = ved. Vrtrahán d. i. Vrira- 
tödter (Vrirá Name eines von Indra bekümpften und erschlagenen 
Dümons, der die himmlischen Wasser raubt, vgl. PW. VI. 1323 f). — 
Nach Eust. ist Βελλεροφόντης = 'Ellsgop. von ἔλλερα (9 ἑλλερα) d.i. 
πακά (ἐχθρά, πολέμια, κακα) = Vertilger von feindl. Wesen und Un- 
gethümen. — Düntzer ad l. c.: — glanzzeigend (zur Bezeichnung des 



— 587° — 

Tageslichtes, das die Finsterniss besiegt) [Ueber φαν — φον jedoch 
vgl Anm. 4.] — 6) F. Spr. l. ο. — [Sehr zweifelhaft, denn urspr. bh 
wird auch im Vulgürlatein απ]. nicht zu b (vgl KZ. XVIII. 14); eine 
andere Deutung wurde aber nicht gefunden] — Lottner KZ. VII. 180. 
21): batuere, altn. bódh, ahd. Patu- führen auf ein goth. badu-s Kampf. 
Vgl. Badu-henna, Maro-böduus. 

1) BHAG austheilen, zutheilen; zugetheilt erhalten, 
geniessen. — Skr. bhag 1) austheilen, zutheilen, 2) verleihen, 
bringen, 3) begeben, ausrüsten, 4) erhalten, theilhaftig werden, 
sich betheiligen; zu geniessen haben u. s. w. (PW. V. 178). 

φᾶγ. 
pay. — Essen, verzehren, fressen. — Aor. ἐ-φᾶγ-ο-ν 

(Homer: ἔφαγ-ο-ν, φάγ-ο-ν, Inf. φαγ-έειν, -έμεν, Conj. φάγ-ῃσι; Fut. 
φάώγ-ο-μαι erst hellenistisch; vgl. Veitch p. 246)'); φάγ-ο-ς Fresser 
(N. T.); in Compositis: ἀνθρωπο-φάγος Menschen fressend (φαγ-άν- 
θρωπος Lex.), ἀνθρωπό-φαγος von Menschen gegessen; κρεο-φάγος 
fleischessend (Her. 4. 186), (κφηιο-, qxono-) κρεω-φάγος id. (Aristot. 
und Sp.); (Έπαματο-φάγος besitz-verschlingend, -aufzehrend) παµατο- 
φαγεῖσται (lokr. Inscr.) confiseiert werden?); τρυγη-φάγος Frucht. 
esser u. 8. W.; φαγ-ᾶ-ς m. = φάγος (Kratin., s. Lob. Phryn. p. 434); 
φαγ-ών m. = φάγος; Kinnbacken (Hes.); (φαγ-αν-ια) φάγ-αινα f. 
Fresssucht, Heisshunger (Lex.); φαγ-έδαινα f. ein um sich fressendes, 
krebsartiges Geschwür?); — φάγαινα (Med.), φαγεδαινό-ο-μαι an 
der φαγέδαινα leiden (Hippokr.), φαγεδαιν-ικό-ς wie ein krebsart. 
G. um sich fressend (Diosc.); φάγ-ρο-ς m. ein Fisch (Antiphan.); 
φαγ-ιλό-ς (pay-alög, -ηλός Hes.) ein Lamm, eine junge Ziege (eig.: 
anfangend essbar zu werden oder allein zu fressen) — St. paye: 
φάγη-σι-ς f, φάγη-μαί(τ) n. das Essen, die Speise (Suid.); φαγή-σια 
n. Pl. ein Essfest (erg. ἕερα). 

Ent. — φηγ-ό-ς f. urspr. Baum mit essbaren Früchten; die 
Eiche, Speiseeiche mit essbarer Frucht, Valona-Eiche genannt, die 
in Griechenland überall wild wuchs*), φήγ-ινο-ς (Il. 5. 838 ἄξων) 
vom Holze der Speiseeiche, φηγιεν-έο-ς id. (Qu. Maec. 7), φηγ-ῶν 
(ὤν-ος) m. Eichenhain, esculetum; Φήγ-εια, Φηγ-ία f. (= Eichen- 
oder Buchenstadt) früherer Name der Stadt Wopls in Arkadien 
mit den himmelhohen Cypressen (der Name also geändert beim 
Uebergang zur veredelten Baumzucht?); Φηγ-αία, Φη}-οὔ-ς (οὔντ-ος) 
ati. Demos; «Φήγ-ιο-ν n. Berg (Lykophr. 16); Φηγ-εύ-ς m. Sohn 
des Dares, von Diomedes erlegt (Il. 5. 11), König von *"Pogíg in 
Arkadien. j 

(bhag-s =) bhak-s. — Skr. bhaksh geniessen, verzehren 
(PW. V. 165). | 

(φαξ-ηλο) φάς-ηλο-ς (auch φασήολο-ς, φασίολο-ς) m. eine Pflanze 
mit essbaren Schoten, eine Art Bohnen, Phasolen oder Fisolen; 
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ein sohmaler, leichter Kahn (von seiner Aehnlichkeit mit der Schote 
des φάσηλος) 5): φασήλ-ιο-ν n., φασηλ-{-ς ({δ-ος) f. = φάσηλος (Sp.). 

{ ag. 
fag-u-8 f. Buche‘) (Nbf. fagus, -us Verg. ecl. 139), fag-eu-s 

buchen, fag-inu-s, fagin-eu-s (wohl entlehnt) = φήγ-ενο-ς» qmy-tv- 
80-55 (* fagü-tu-s) fagut-ali-s zur B. geh. (lucus Buchenhain auf dem 
Esquilinus, dem Jupiter heilig, Varro Ἱ. l. 5. 8. " fugital n. 
Tempel des J. (Paul. D. p. 87. 6). — (fag-wa, fag-va) füba (vgl. 
ga, gva, ba: ar-bi-ler pag. 184) f., altlat. und falisc. haba (Vel. 
Long. p. 2288, Ter. Scaur. p. 2252 P.) (die zum Essen seiende) 
Bohne’), Demin. fabü-la (Plaut. Stich. 5. 4. 8), fabü-us m. (Cato 
r. r. 70. 1. Gell. 4. 11. 20); Fab-iu-s Zun. einer röm. gens, Fabi 
die Mitglieder dieser gens (die sich besonders an der Cremera 
auszeichneten, Liv. 2. 48); (* fabä-re) faba-tu-s mit Bohnen zu- 
bereitet (puis f. Bohnenbrei, neugr. τὸ φάβατον id.), Fabatw-s róm. 
Bein; fabat-ariu-m n. Geschirr für Bohnenbrei (Lampr. Heliog. 
20); fab-ac-eu-s, fab-ac-iu-s, fab-ag-in-eu-s, fab-ali-s, fab-ariu-s von 
B., zur B. geh., Subst. fabglia n. Pl. Bohnen-stengel, -schäfte, 
fab-aria f. Bohnenhändlerin (Donat. inscr. 465. 9). 

B. Gl. 267b. — C. E. 187. 298. — F. W. 133. 470; F. Spr. 344. — 
1) C. V. II. 20. 109). 291. — 2) Curtius St. II. 449; C. V. I. 100. — 3) Benfey 
KZ. Ἡ. 280 f.: femin. von -δον, nach Analogie von τέκτων, τέκταινα. — 
4) Vgl. noch Ascoli KZ. XVII. 335. 51) — F.W.L e.: bhaga ,,Ess- 
baum“ *, Speiseiche, urspr. gewiss auch Buche; aber da die Buche süd- 
lich vom Pindus nicht vor ommt, übertrug man den Namen Essbaum 
auf den nächsten Waldbaum mit 'essbaren Früchten. — Grimm W. II. 
μα. 469 f. (fagus und φηγός fallen zur W. φαγεῖν, weil ihre Frucht zur 
peise und Nahrung des Viehes gereicht, wie faba aus fagba, bone aus 

bagbüno u.s. w.) — Jurmann KZ. ΧΙ. 899: φηγός urspr. wohl essbar 
und dann auf mehrere Büume mit essbaren Früchten, die vielleicht zu- 
erst mit φηγός bezeichnet wurden, übertragen. — Aehnlich Kuhn KZ. 
IV. 64. — M. M. Vorl. II. 236: „Buche, e l. beech, goth. bóka, lat. 
fagus, ahd. puocha. φηγός bedeutet nicht Buche, sondern eine Art 
Eiche “quercus esculus?. War nun diese Aenderung der Bedeutung zu- 
fällig oder waren Umstände vorhanden, durch welche sie sich erklären 
lässt? War φηγός urspr. der Name der Eiche und bedeutete es Een 
baum’, von gayeiv essen? Und ist dann derselbe Name, welcher urspr. 
der Eiche (quercus esculus) angehörte, auf die Buche übertragen worden, 
nachdem das steiuerne Zeitalter mit seinen Föhren und das eherne Zeit- 
alter mit seinen Eichen vorüber war und nachdem das eiserne Zeitalter 
mit seinen Buchen an den Gestaden Europa’s anzubrechen begann? Ich 
gotrane mich kaum dies zu bejahen“. — 5) Hehn p. 245. 519. — Pott 

188. — 6) B. Gl. Ἱ. ο. — Ueber σ aus & erweicht vgl. Sonne 
KZ. X. 187: „Zwar nicht sicher, allein ein dialektischer Wechsel dieser 
Laute (Odvooev Οὐλίξη, Jıovvoo Zóvvvko, eböot. ἐς, σσ aus ἐξ und 
sonst) steht wenigstens fest". — 7) C. E. l. c. — Corssen I. 88. 102. — 
F. W. 879; F. Spr. 346 (bhaba = faba) — Klotz W. s. v. (nach Isid. 
or. statt faga, von payeiv). — Schweizer KZ. II. 69 (mit Anführung der 

nthümlichen Ableitung von Dóderlein hom. gloss. I. 1850: faba ganz 
aus doa ?). 

— —— 
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2) BHAG backen, rösten, kochen. — Skr. bhasfig sprechen 
oder leuchten (PW. V. 185). 

«or, Quy. 
ΦΟΥ: (φογ-το) φοξό-ς eig. schief gebrannt (vom irdenen Ge- 

fässe, das dem Feuer zu sehr ausgesetzt gewesen und sich ge- 
worfen hat, statt rund etwas zugespitzt geworden ist; vgl. εἴρηται 
ἀπὸ τῶν περαμικῶν ἀγγείων τῶν ἐν τῇ παμένῳ ἀπὸ τοῦ φωτὸς 
απωξυμμένων. φοξὰ κυρίως elol τὰ περιῤῥαγη ὕστρακα Schol.); vom 
Kopf des ®egolrms: φοξὸς Eyv κεφαλήν Il. 2. 219 (schief gebrannt 
==) „schief zugespitzt, spitzhäuptig“ d. i, vorn eingedrückt und 
dann nach hinten sich schräg zuspitzend (Ameis-Hentze ad 1. c.); 
φοξό-τη-ς (τητ-ος) f. Spitzigkeit, spitzlaufende Gestalt (Galen.); 
φοξ/-χειλο-ς mit spitzen Lippen, zugespitztem Rande (κύλιξ, Simon, 
ap. Schol. Ἡ. 2. 219 und Ath. 11. 480c, der es durch ἡ εἰς ὀξὺ 
ἀνηγμένη erklärt). 

quY: φώγω (Nbf. φώγ-νυ-ται Diosc., φώζω nur Hippokr. und 
Kom. Strattis M., wo sich φῶζειν findet) rösten, braten (Perf. πέ- 
φω}γ-μαι. Aor. ἐ φώχ-θη-ν), Verbaladj. φωκ-τό-ς geröstet, gebraten 
(Nie. ap. Ath. 3. 1260). φώκ-ται ein unbestimmtes Gericht (Luk. 
Lexiph. 2); φώγ-ανο-ν n. Gefäss zum Rösten, Rost (Poll. 10. 109). 

Ascoli KZ. XVII. 386. 50). — Buttmann Lex. I. p. 242 mit E. M. 
— C. E. 188; C. V. L 162. 23). 224. 18). 321. 45); KZ. III. 408. 2). -- 
F. W. 133; F. Spr. 344. — L. Meyer KZ. VIII. 268. — Ganz anders 
Döderlein n. 2478: „Dickkopf“; zu φυσᾶα: ώση, qvoxog Blase, pionas 
Dickbauch; ferner Christ p. 222: = JFofóg, Skr. vaksh. — Pape W.s 
φοξός = ὀξύς, o vertritt wahrscheinlich (1) nur die Aspiration. 

3) BHA@ brechen. — Skr. bhang brechen, zerbrechen, 
zersprengen; brechen = unterbrechen, hemmen, stören, verwickeln 
(PW. V. 185). 

Fav. 
Fay. — (Fay-vu-w) ἅγ-νυ-μι (Prüsensst. von Homer an, in 

Prosa meist κατ-άγνυμι) brechen, zerbrechen, zertrümmern; Pass. 
zerbrochen werden, brechen, bersten, zerspringen (Fut. ἄξω; Aor. 
Febu, ep. &uch ἦξα, Imperat. d£ov Il. 6. 306; Aor. Pass. -ἐ-ἂγ-η-ν, 
ep. ὤγ-η-ν, aber ἔ-άγ-η-ν Il. 11. 559 und att.: Perf. ἔ-αἆγ-α, ion. 
ἔ-ηγ-α. Bol. Fl-ay-s; xare-Fabe-ı-5, κατ-φαξαις [vgl κά-ζελε ark. = 
κατ-έβαλε Hes., xa-ßalvo Alkm.], dann: κα-αξαις = παυάδαις Hes. 
Op. 664. 691); Nbf. (6αγ-ω) dccu nur E. M., κατ-άσσω (Schol. 
IL 13. 322, Artemid. 1. 68). — ἁγ-ή f. Bruch, Brandung, Wogen- 
schlag; περι-αγαῖΐς' καμπαῖς (Hes.). — dy-uö-c m. Bruch (Med.), Pl. 
jühe Abhänge, Klüfte. — äy-ua(r) n. Bruchstück (Plut. Philop. 6). 
— d-ay-nc unzerbrechlich, stark (δόπαλον Od. 11. 575 und spät. 
Dichter; vgl. 4eyég^ ἄθραυστον, ἀπὸ τοῦ ἄγω τὸ κλάνω, ἁγής καὶ 
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μετὰ τοῦ ἐπιτατιιοῦ ἄλφα ἀαγής' τὸ οὐδέτερον, ἀαγές. ἢ τὸ ἄθραυ- 
στον κατὰ στέρησιν ἡ τὸ πολύθραυστον, E. M..I. 50; das « hier 
falsch als intens. gefasst; ἆ priv. + ««αγ-ης)1). — (JFaey-w = αξι 
in:) WTo-Kdt-a&i-c = die Ohren zerschmetternd d.i. Klopffechter 
(Luk. Lexiph. 9; wohl nicht: τὰ τα τεθλασµένος Hes.). — (Fay-ro) 
ἄξο-ς Brueh, Absturz; Wald als Bruch, coupirtes Terrain (&5og' 
ὕλη παρὰ ἸΜακεδόσιν Hes.); ᾿Αξό-ς, (oder f = o) "Oa£oc, (auf 
Insehr. und Münzen) Εάξος, Εαῦξος kret. Stadt (στι τῆς Κρήτης 
᾽αξὸς πόλις Her. 4. 154), (f = οι) Οἶαξ-ίς (lö-05) f. die Land- 
schaft (Apoll. Rh. 1. 1131); (fay--ıo) ᾿Αξιό-ς m. (= Wald-, 
Bruchfluss) Fluss in Makedonien, der sich in den thermaischen 
Meerbusen ergiesst, jetzt Vistrizza (Il. 2. 849)?). — Mit prothe- 
tischem ε: ἔ-αγ-μα(τ) n. Bruch, Quetschung (σύντριμμα Zon.), εὖ- 
κατ-έ-ακ-το-ς (Artemid. 1. 66) = εὖ-κάτ-ακ-το-ς (Philo) leicht zu 
zerbrechen. 

Fwy. — κυµατ-ωγή f. Wogenbruch, Brandung, Gestade (Herod. 
4, 196. 4. 9, 100. 4)*); ὤγ-ανο-ν n. (κνημὶς ἁμάξης B. A. 618), 
περι-ώγανα ἐπίσσωτρα (Hes.) — Ji-Fey: i-wy-n f. Ort, woran 
sich der Wind oder die Wolken brechen — Schirm, Schutz (Βορέω 
vm ἰωγῇ Od. 14. 533 unter dem Schutze gegen den Boreas)*); 
ἐπ-ιωγαί f. Schutzörter, Anlegeplätze, Stellen am Ufer, wo die 
Schiffe vor Stürmen gesichert unter dem Anker liegen, Rheden 
(Od. 5. 404, ἠϊόνων Opp. H. 2. 550; Schol. ad Od. 1. e. day‘ 
ἔνθα κλῶνται và κύματα καὶ 0 ἄνεμος). 

B. Gi. 269a. — C. E. 580. 653. 560. 508. 566; C. V. I. 114. 1). 
159. 1). 311. 1). — Ebel KZ. IV. 161. — Fritzsche St. VI. 308. — Rödiger 
KZ. ΧΥΠ. 314. — Anders F. W. 177: vag krumm gehen, wunken; be- 
irügen, meiden. — 1) Vgl. Clemm St. VIII. 68. — 2) Fick KZ. XXII. 
199 f. — 3) So betont Dietsch, Pape W. s. v. („der Accent κυµατώγη 
ist falsch, s. Lob. Paralip. p. 380“); jedoch H. Stein 4. 196 xvperoyn 
(im Text und in der Note), dagegen wieder 9. 100 κυµατωγή. -- 4) Vgl. 
noch Lob. Path. El. I. p. 73. 

BHAGH befestigen, stärken. — Skr. baüh (bah) be- 
festigen, stärken, augere; bähu (von bah, bash) Arm, in engerer 
Bedeutung: Vorderarm, πῆχυς; beim Thier: Vorderfuss (PW. V. 
1. 43. 79). 

πηχ. — πῆχ-υ-ς (Gen. πήχ-εως, ion. -eog, Gen. PL -εων, 
doch πηχῶν Xen. An. 4. 7. 16 und gew. bei Sp.) m. Ellenbogen, 
Unterarm, auch: der ganze Arm; der Bug am Bogen; Plur. die 
Arme oder Griffe der Lyra; als Maass — die Elle d. i. die Lünge 
des Unterarmes bis zur Spitze des Mittelfingers (= 2 σπιθαµαί 
oder 6 παλαισταί oder 24 δάκτυλοι oder 1!/ πούς; π. βασιλήϊος die 
persische Elle Her. 1. 178 -- 27 δάκευλοι); πήχυ-ο-ς, πηχύ-ιο-ς, 
πηχυ-αἴο-ς ellenlang (πηχύιος χρόνος eine Spanne Zeit, Mimn. fr. 2); 
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πηχ-έσκο-ς m. ein Stück Holz von der Länge einer Elle (Buid.); 
πηχ-ι-σ-μό-ς m. das Messen mit der E., πήχ-ι-σ-μαί(τ) n. Ellenlänge 
(Sp.); πηχύ-νω auf den Arm geben, Med. auf den Arm nehmen, 
in die Arme nehmen, umarmen. — Composita: ἀγλαό-πηχυς schön- 
armig (Nonn. D. 32. 80), ἀργυρό-πηχυς silberarmig (id. 42. 418), 
ἐλεφαντό-πηχυς mit elfenbeinernen Armen (Max. Tyr. 14. 6) u. s. w.; 
δεκά-πηχυς, δωδεκά-πηχυς, εἰκοσά-, εἰκοσί-πηχυς u. 8. w. 10, 12, 20 
u. 6. w. Ellen lang. 

Auf eine Wurzel wird das Wort zurückgeführt bloss: PW. ]. c. 
und Pott KZ. XIX. 29: bah, vah wachsen. — Einen Stamm bhaghu 
nehmen an: C. E. 194, F. W. 188, Grassmann KZ. XII. 121. 6). — Vgl. 
weiter: Bickell KZ. XIV. 498; B. Gl. 264a; Ebel KZ. VIJ. 79. VIII. 241; 
Kuhn KZ. I. 182; Legerlotz KZ. VIII. 46; Pauli KZ. XIV. 100; Sch. W. 
à. v.; Sehweizer-Sidler KZ. II. 803. — Anders Döderlein hom. Gloss. 
pg. 33: aus πῆκτυς, dieses nach der Analogie von ταρακτός, τρηχύς ge- 
bildet (siehe dagegen Schweizer -Sidler). 

1) BHADH graben. — Skr. barih; davon: dva-bagdha eru- 
tus, aufgedeckt, ni-badha obrutus (PW. V. 1); Zend: bäg-arih n. Tiefe. 

βοθ. — 'Bó0-po-c m. Grube, Graben, Vertiefung, Demin. Bo9e- 
io-v (Sp.) n., βοθρ-ίσκο-ς m. (Eust.); βοθρέ-ω (Nonn. D. 47. 60), 
βοθρό-ω (Med.), βοθρ-εύ-ω (Sp.), βοθρ-ίζω (Sp.) eine Grube, Ver- 
tiefung machen, fó99rv-ua(r) n. = βόθρος (Eust.), βοθρο-ειδής 
grubenartig ausgehöhlt (Hippokr.) — βόθ-υνο-ς m.  βόθρος 
(Xen. Oec. 19. 3), Theophr. (bei Arist. mund. 2: βόθυνοι neben 
δοκέδες und ποµῆται feurige Lufterscheinung), Βόθυνος m. ein Ort 
an der fsga ὁδός (Harpokr.). 

fod. — föd-öre (Perf. *fö-föd-i, *fö-ödi, fodi; Inf. fodiri 
Plaut. mil. 2. 4. 21) graben, bohren, stechen; übertr. durch-furchen, 
-segein; peinigen, ängstigen; (* fodu-s, *fodi-cu-s) födicä-re stechen, 
stossen; (fod-to) Part. Pass. fos-su-s gegraben u.s. w., als Subst. 
fos-sa f. = βόθρος (Grab, Or. inser. 4794), Demin. fossü-la f., 
fossü-re Intens. zu fodere (decretum fossari corpora telis Emm. ap. 
Varr. l. 1. 7. 5. 99), fossä-tu-s m. Gränze (Auct. rei agr. ed. Goes. 
p. 254. 67), fossa-tu-m n. = fossa (Veget. u. s. w.); fos-sor (sor-is) 
m. Gräber, Landmann; übertr. Bauer, roher Mensch (Todtengräber 
Inser.), fos-süra f. das Graben; coner. — fossa (Vitr. 8. 1), foss- 
i-(n) f. das Graben; fossiciu-s, fossili-s. gegraben, ausgegraben. 

F. W. 181. 473; F. Spr. 844. — Vgl. Pott KZ. XIX. 22. — C. E. 
467: „nicht ohne Schwierigkeit ist βόθρος Grube, das sich begrifflich 
leicht mit βαθ-υ-ς [vgl. pag. 195] vermittelt, aber andrerseits an fod-i-o 
anklingt. . fod lässt sich aber nicht leicht aus gadh herleiten. Auch 
bietet sich lit. bad-áw, Κα]. boda, steche, zur Vergleichung dar“. — 
S, W. s. v.: βόθρος verwandt mit βαθὺς, βύθος. 
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2) BHADH binden; abgeschwächt: bhidh. — Skr. bandh 
1) binden, verbinden, anheften u.s. w., 2) zusammenfügen, 3) fest- 
halten, zurückhalten, 4) heften, richten, 5) zur Folge haben, be- 
wirken u. 8. w. (PW. V. 6). 

(φενθ!) πενθ. 
(πενθ-τηθ) πεις-τήρ (τῆρ-ος) m. Tau, Seil, Strick (Theokr. 

21. 58); (πενθ-ματ) πεῖς-μα(τ) n. id.; besonders Pl. (Hom. nur 
Od.) von dem Kabel, womit das Schiff mit dem Hintertheil am 
Lande befestigt wurde (πρυµνήσια), meiaucr-ı0-g zu den Tauen 
u. 8. w. gehörig, sie anknüpfend oder lósend. — πενθ-ερό-ς m. 
eig. der Verbundene, Verwandte, bes. Vater der Frau, Schwieger- 
vater (bei Hom. Il. 6. 170, Od. 8. 582), πενθτερώ f. Mutter der 
Frau, Schwiegermutter, πενθέρ-ιο-ς ( Arat. 252), πενθερ-ικό-ς (Maneth. 
5. 297) schwiegervüterlich 1). . 

(9:8) πιθ. 
πίθ-ο-ς m. Fass, Weinfass, grosser Krug von Thonmasse (Od. 

2, 340. 23, 305. IL 24. 527), Demin. πιθ-ίο-ν n. (Diosc.), πιθ- 
ίσκο-ς m. (Plut. Camill 20), πιθ-άριο-ν n. (Hesych.); πνθ-ίτη-ς m., 
εἶει-ς f. fassartig, πιυθ-εία-ς m. Lufterscheinung von der Gestalt 
eines Fasses (Procl. Paraphr. Ptol.), πιθ-ών (Pherekr. bei Poll. 
7. 163), πιθ-ε-ών (Gv-og) m. Ort, wo Füsser liegen, Weinkeller, 
πιθ-ὥδης == πιθίτης; πιθ-άκνη, att, φιδ-άκνη, lakon. nıo-axvn, f. 
Bottich, Demin. πιθάκν-ιο-ν n.) 

πιθ binden — fügen machen, überreden. — πείθ-ω 
(80l. πείθηµε Sappho) überreden, bereden, überzeugen; Med. sich 
binden lassen, sich fügen, nachgeben, folgen, gehorchen, tüber- 
zeugt sein, glauben, trauen (causat. Bedeutung namentlich im 
Prüsensst.; Fut. πείσω, Aor. &-rsıoe, Hom. nur Opt. πείσειε Od. 14. 
123; Aor. ἔ-πνθ-ο-ν poet, Hom. nur redupl. mé-z9-ov, Conj. πε- 
πίθ-ω Tl. 9. 112, Opt. πε-πίθ-οιμε, Inf. πε-πιθ-εῖν, Part. πε-πνθ-ῶν; 
Imp. πέ-πνθ-ε h. Ap. 275; Perf. πέπει-κα. Medium: Fut. πεί-σο- 
μαι, Aor. 2-mı8-0-unv, Hom. Opt. πε-πίθ-οι-το Il. 10. 204. Intrans.: 
Perf. πέἐ-ποιθ-α ich vertraue Hom. Her. Trag., selten in Prosa: 
Thuk. Plut., Imper. πέ-πεισ-θι Aesch. Eum. 589, Opt. πε-πονθ-οίη 
Arist. Ach. 940; Plusqu. πε-ποίθ-εα Od. 4, 434. 8, 181, synkop. 
1. Pl ἐ-πέ-πιθ-μεν IL 2, 341. 4, 159. 14, 55. St. mıde: intrans. 
Fut. πιθή-σεις Od. 21. 369, Aor. Part. sOn-0a-s Il. 4. 898, Pind. 
P. 4. 109; trans. πε-πιθή-σω Il. 22. 223)? — (πιθ-το) πις-τό-ς 
glaubwürdig, treu, zuverlässig, sicher (gehorsam Sp.), πιστό-τη-ς 
(τητ-ος) f. Glaubwürdigkeit u. s. w.; πιστό-ω glaubwürdig u. s. w. 
machen, Sicherheit oder Bürgschaft leisten lassen; Med. sich Sicher- 
heit u. s. w. leisten, sich verbürgen; Pass. versichert werden, 
glauben, vertrauen; πιστωτ-ικό-ς bestätigend (Hermogen.); πίστω- 
σι-ς f., πίστω-μα(τ) n. Versicherung, Beglaubigung, Bestätigung; 
πίστ-ιο-ς Zeug Jupiter fidius der Römer (Dion. Hal. 9. 60); πιστ-εκό-ς 
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zum Glauben, zur Treue geh.; tiberzeugend, überredend. — (πιθ-τι) 
πίς-τι-ς f. Treue und Glauben, Vertrauen, Zutrauen; Bürgschaft, 
Zusicherung, Versprechen, Verheissung; Πίστις f. als Göttin in 
Attika verehrt (Diogen. 2. 80); (πιστ-εΕ) πιετ-εύ-ω glauben, trauen, 
vertrauen, Pass. Vertrauen geniessen, πιστευ-τ-εκό-ς zum Glauben 
u.8.w. gehörig, geneigt; Glauben erweckend (πειθώ Plat. Gorg. 
453 a), πίστευ-σι-ς f. das Anvertrauen (Jos.), πίστευ-μα(τ) n. Unter- 
pfand der Treue (Aesch. Ag. 878 D.) — πιθ-ανό-ς leicht über- 
zeugend, tiberredend; glaubhaft, glaubwtirdig; Pass. leicht zu tiber- 
zeugen, überreden, leichtgläubig, folgeam, πιθανό-τη-ς (τητ-ος) f. 
Ueberzeugungs-, Ueberredungs-gabe; Wahrscheinliehkeit, πενθανό-ω 
(Arist. rhet. 3. 7), πιθαν-εύ-ο-μαι (Sp.) überreden, wahrscheinlich 
machen. — πίεῦνο-ς trauend, vertrauend (folgsam, gehorsam, Sp.)?). . 

πειθ. — πείθ-ω 8. 7/0; πεισ-τ-ικό-ς zum Ueberreden geh., über- 
redend; (πειθ-ο) πειθ-ώ (Gen. πενθό-ος, contr. πενθοῦς) f. Ueber- 
redungsgabe; Gehorsam; Πειθώ f. Tochter des Okeanos und der 
Tethys (Hesiod.); Göttin der Ueberredung, mit einem Tempel zu 
Athen und Argos; Frauenname; tei-ca f. Gehorsam) (nur Od. 
20. 23: τῷ δὲ ua ἐν πείσῃ κραδίη µένε blieb in Gehorsam, fügte 
sich)®); πεῖ-ει-ς f. Ueberredung, Vertrauen (Sp.); (πειθ-τηρ) πείς- 
τήρ (τῆρ-ος) m. Ueberreder der Gehorchende, Unterthan, eısrne- 
£0-g == πειστικός: (πειθ-ματ) πεῖς-μα(τ) n. — πεῖσις (Sp.), πεισ- 
μονή f. id. (N. T.); (St. πειθε) πενθή-μῶν (µον-ος) überredend, ge- 
horsam (Sp.) — πειθ-: πενθ-άνωρο ion. -ήνωρ, dem Manne ge- 
horchend, πείθ-αρχος dem Vorgesetzten gehorchend, πειθ-ήνιος dem 
Zügel gehorchend, lenksam; zügelnd, lenkend; teıcı-: πεισί-δικος 
vor Gericht überredend, πεισι-θάνατος zum Sterben beredend (Sp.), 
πεισ{-µβροτος die Sterblichen tiberredend, πεισι-χάλινος == πενθήνιος, 

fend, fu(n)d. 
of-fend-iz (ic-is) f. Bandknoten, Band (Titius ap. Fest. 

p. 205. Paul. ibd. p. 204); of-fend-i-men-tu-m n. Band (Fest. 
p. 204). — (fud-ni) fü-ni-8 m. (f. Lucret. 2. 1154) = πειστήρ 
(pag. 592)°), Demin. funi-culu-s m.; fun-äli-s aus einem Seil, Strick 
bestehend, daran gehend (equus f. Beipferd; als Subst. n. fun-äle 
der Strick an der Schleuder, Wachsfackel); fun-ariu-s zum 8. ge- 
hörig; Funariw-s Bein. des Gratianus, Vaters des Kaisers Valen- 
tinian (weil er sich ein Seil von fünf Männern nicht entwinden 
liess); (*fwnere) füne-tu-m n. eine Art Weinlaube, bogenförmig 
nach oben gezogener Wein (Plin. h. n. 17. 22). 

fid-elia f. = πίθ-ο-ς (pag. 592) (Plaut. Aulul. 4. 2. 15 und 
Colum.)”). 

fjd-e-8 (Gen. -&, auch -& Enn. ap. Cic. sen. 1. 1, Lucr. 5. 
103, -e Ov. M. 3, 341. 6, 506. 7, 728. 738) f. = πίστις (s. oben); 
Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit, Rechtlichkeit; fide-li-s == πιστός 

Vanitek, etym. Wörterbuch. 38 
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(pag. 592), Adv. fideli-ter, fideli-là-s (tatis) f. = fides; -fidu-s: 
per-fídu-s ireulos, wortbrüchig, unredlich, unzuverlässig, un- 
sicher, per-fid-ia f. Treulosigkeit u. 8. w., perfidiösu-s voll von 
Treulosigkeit u. s. w. (Adv. -öse); F$d-iu-s m, Bein. des Jupiter oder 
Hercules (siehe pag. 359: Diws Fidius). 

feid, fid. — feida (C. I. L. 1011), di-feidens (ibd. 1175); 
fid-u-8 e /idelis, in-fidu-s = perfídus; (*fid-ius-ta, alte Super- 
lativíorm =) fid-us-ia am treuesten, zuverlässigsten®) (a fide de- 
nominata ea, quae mazime fidei erant Paul. D. p. 89. 15). -— (*fid- 
ücu-s, vgl. cad-Ucu-s pag. 106) fid-üc-ia f. Zuversicht, Vertrauen, 
Muth (jurid.: Pfand, Unterpfand, Hypothek), fducia-re verpfünden 
(fiduciat ὑποτίθεται Gloss. Philox., Gruter, inser. 638. 4), /iduci- 
‚ariu-s was wieder zurückgegeben werden muss, fideicommissarisch, 
anvertraut, übertragen, fiduci-ali-ter zuversichtlich (Eccl.). — fid-ére 
(*fid-tu-s = fi-su-s) vertrauen, sich verlassen (Fut. /idebo Naev. 
ap. Non. p. 509. 4), fid-en-s muthig, belierzt, getrost, dreist, Adv. 
fiden-ter; fident-ia f. Muth, Selbstvertrauen (Cic. Tusc. 4. 37. 80: 
fidentia, id est firma animi confisio [confisio nur an dieser Stelle]; 
id. invent. 2. 54. 168: /ideniia est, per quam magnis el honestis 
in rebus mullum ipse animus in re fiduciae cería cum spe collocavit; 
sonst kommt das Wort nicht vor) — (fidw-s, *fidà-re) fida-men 
(min-is) n. = fidentia (Tertull.). 

foid, foed. — foid-ere (I. L. 206. 93; 45 vor Chr), foide- 
ratei (Ed. de Bacc. C. 196. 3; 186 vor Chr.); foed-u-s (ér-is) 
(fidus Enn. ap. Varr. l. l 5. 15. 25, Gen. Pl. foedes-um Varro 
l l 7.3. 36) n. Bündniss, Vertrag, Uebereinkunft, Gesetz, Be- 
fehl?) (foed-us: fid = päc-s: pük pag. 459); (*foeder-u-s) foederä-re 
durch Bündniss zu Stande bringen, foedera-tu-s verbündet, foederat- 
ic-iu-s zum B. gehörig (Nov. 147, 2. 148, 2); (*foeder-i) foed-i- 
jrägus bundbrüchig (Poeni foedifragi Cic. de off. 1. 12. 38). 

Ascoli KZ. XVII. 838. 77) — Bickell KZ. XIV. 428. — B. Gl. 
262b. — Bugge St. IV. 338 ff. — Corssen I. 879. 703; B. 227 f. — C. 
E. 261 f. — Delbrück KZ. XXI. 85. — Ebel KZ. V. 286. — F. W. 184. 
379 f. 472. 1064; F. Spr. 194. 345. 348; KZ. XXII. 105. — Grassmann 
KZ. XII. 118. 120. 3). 4). — Lottner KZ. VII. 172. 32). — Zeyss KZ. 
XIX. 188. — 1) Vgl. noch Pott KZ. XIX. 41: πενθερός wohl als affinis 
zu Skr. bandhu Verwandter; ibd. 29: πιθάκνη urspr. Form wegen πίθος 
(ein Gebinde ist es nicht, da vielmehr von Thon). — 2) C. V. I. 220. 16). 
387. II. 167. 175. 186. — Vgl. Schweizer-Sidler KZ. VI. 449. — 3) Auf- 
recht KZ. I. 482: „entspricht Skr. pi-tvamam (also wohl: πιθ-τὸανα, 
πι-τανα, nı-oFave, nı-avvo)“. — 4) Misteli KZ. XIX. 191: πεῖσα viel- 
leicht aus πενθ-ια, πενθ-σα (wegen der Wurzelform vgl. πενθερός). — 
5) Ameis-Hentze und Faesi ad l. c.; Grashof: das Herz blieb ihm fest 
durch oder auf Zureden. — 6) B. Gl. l. c. — Corssen II. 1018. — Goetze 
St. Ib. 152. — Grassmann |. c. („zur Nbf. mit u, Skr. *bundh, gehört 
vielleicht lat. funis). — 7) F. W. 1. c.: Deminutivsuffix -elio. — 8) Oorssen 
II. 216 f.; KZ. III. 268. — Merguet latein. Formenbildung pg. 128: fid- 
u-sta (Superlativsuffix -sta = Skr. -shfha, griech. -στο). — 9) Vgl. 
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Schweizer KZ. II. 362 und Delbrück Ἱ. ο. — Anders B. Gl. 974a: bhi 
timere, cum Pottio huc traxerim foedus. 

bhansa ein Raubvogel. — Skr. bhäsa m. id. (PW. V. 274). 
φήνη (φήνη : bhasa = µήνη : mása) f. Beeadler (Od. 8, 372. 

16, 217; Arist. Av. 304; falco ossifragus Linn., so genannt, weil 
er, wenn er das Fleisch des erbeuteten Thieres gefressen hat, die 
Knochen mit in die Luft nimmt und auf Felsen zerschmettern 
lässt, um das Mark zu verzehren; Arist. h. a. 8. 5: 7 φήνη τοῦ 
ἀετοῦ μείζων, τὸ δὲ χρῶμα σποδοειδής); Nbf. φίνι-ς (Diosc. 2. 58). 

F. W. 194. — Ueber den möglichen Zusammenhang der Eigen- 
namen Φηνεύς Sohn des Melas (Apoll. 1. 8. 5), Φηνώ Tochter des Kly- 
tios aus Athen (Paus. 2. 6. 5), Φινεύς Sohn des Belus, des Agenor, des 
Lykaon (Apollod.), Φίνείδης Sohn des Pbineus (Soph. Ant. 980) u. s. w. 
siehe Pott KZ. IX. 361 ff. 

1) BHAR tragen, bringen, führen, fahren: 1) tragen 
einer Bürde, Last; 2) tragen mit Bezug auf die Wirkung, den 
Ertrag, dann bringen, gebüren; 3) tragen als Bewegung. — 
Skr. bhar 1) tragen, innehaben, 2) ertragen, 3) im Laufe mit 
sich führen, Etwas fahren, irgendwohin bringen, 4) entführen, 
wegnehmen, 5) herbei-bringen, -schaffen, 6) halten = erhalten, 
unterhalten, hegen, pflegen, 7) miethen, dingen, besolden, 8) (die 
Stimme) erheben, erschallen lassen, 9) anfüllen, erfüllen, beladen 
(PW. V. 204). 

qap. 
φάρ-ειν (Hyp. 5. 10), τὸ φέρω of Awpızis φάρω λέγουσιν, ὡς 

τέµνω τάµνω καὶ τρέπω τράπω (Et. M. 114. 19); ico-pap-iZu (Hom. 
nur -(ζ-εεν -ot, -ἕεν) sich Jemandem gleichstellen, es worin gleich- 
thun, sich mit Jemandem messen; gleichmachen (Sp.). — «qap-é- 
τρα, ion. -sen, f. Köcher, Pfeilbehülter, Demin, φαρέτρ-ιο-ν n. 
(Mosch. 1. 20), gpagerge-wv (ὤν-ος) m. = φαρέτρα (Herod. — 
φάρ-μᾶ-κο-ν n. urspr. Kraut, bes. Heilkraut; dann: Heil-, Arznei- 
mittel; Zauber-mittel, -trank, -salbe; verderbliches oder tödtliches 
Mittel, Gift; Fürbemittel, Farbe, Schminke; Hilfsmittel), Demin. 
φαρμάκ-ιο-ν n.; Φαρµακ-ό-ς m. Giftmischer, Zauberer; Sühnopfer 
(alljährlich wurden in Athen zwei verurtheilte Verbrecher, einer 
für die Männer, einer für die Weiber als Sühnopfer am Thargelien- 
feste verbrannt oder vom Felsen herabgestürzt; vgl. Hellad. bei 
Phot. Bibl. 279); darum auch: Galgenstrick (vgl. Arist. Equ. 1405); 
φαρµακ-ικό-ς das φάρμ. betreffend, dazu geh., φαρμακ-ίτη-ς (erg. 
οἶνος) m. ein mit Heilmitteln angemachter Wein, Gesundheits- 
wein; (gapuax-ıı) φάρμαξι-ς f. Behandlung durch Arzneimittel; 
Φφαρμακ-τή-ς, φαρμακ-τήρ (τῆρ-ος) m. Arzneibereiter, Zauberer, Gift- 

88* 
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mischer, φαρµακ-{-ς (dö-05), φαρμακίσ-τρ-ια f. (Hes.); φαρμακτήρ-ιο-ς 
zum Arzneibereiter u. s, w. geh. (Lykophr. 1138); φαρµακό-ει-ς 
giftig, reich am φάρμακον (Nic. Al. 2 293), Φφαρμακ- ώδης von der: 
Art eines φάρμακον; (φαρµακ-ω) φαρµάσσω», neuatt. φαρμάττω, ein 
φάρμακον anwenden (Hom. nur Od. 9. 393: χαλκεὺς πέλεκυν µέγαν 
NE σκέπαρνον φαρµάσσων wenn er härten will [zu Stahl], dazu Adj. 
Φαρμακ-τό-ς vergiftet (Maneth. 4. 52); φαρµακ-ά-ω an empfangenem 
Gifte leiden; nach Arznei Verlangen haben; φαρµακ-ό-ω vergiften; 
φαρμακ-εύ-ς πι. φαρμάκ-τη-ς» φαρµακ-εύ-ω = φαρμάσσω» φαρ- 
µακευ-τή-ς m. = φαρμακεύς (Sp.), φαρμαπεύ-τρ-ια f.; φαρμώκευ-οι-ς, 
φαρμακε(ν)-ία f. das Geben, Brauchen eines φάρμακο». φΦαρμάκευ- 
µα(τ) n. = φάρμακον (Nicet, ), φαρμακε(ν:)-ἵο-ν n. Arzneikunde. 

φᾶρ. — Päp-ıxö-v.n. ein unbestimmtes Gift (Nic. Al. 398). — 
(φαρ-ες) φᾶρ-ος (Hom.), φάρ-ος (Soph.), φᾶρ-ος und φάρ-ος (Aesch. 
Eur.) n. eig. Tracht, Gewand, Ueberwurf, Mantel, Laken, Leichen- 
tuch, Segeltuch?), Demin. φαρ-ίο-ν n. 

φρᾶ = Skr. bhar (Bedeutung 6); vgl. fra-ter (pag. 600). 
/ bhra-tar?) — Im Griechischen mur in politischer Bedeutung 

(i in arsprüngl. ‚Bedeutung nur: φρή-τηρ᾽ ἀδελφός Hes. ): φρᾶ-τήρ 
E und φρά- τωρ (τορ-ος), φρατρ-ι-εύ-ς m. Mitglied einer φράτρα; 
\ φρᾶτρ-α, φρᾶτρ- η, ion. φρήτρ-η, f. (Hom. nur Il. 2. 362 f., Herod. 

nur 1. 125) eine durch Familienverwandtschaft zusammengehürende 
Volksabtheilung, Geschlecht, Sippschaft, Sippe, Unterabtheilung 
von φῦλον (Il. 2. 362 £.: xeiv' ἄνδρας κατὰ φῦλα [nach Völker- 
Stimmen, (ribus, Hauptabtheilungen der Vülkerschaften], κατα φρή- 
τρας [nach Geschlechtern, propinquitates, wozu die einzelnen Fami- 
‚lien gehören], /άμεμνον, ὡς φρήτρη φρήτρηφιν ἀρήγῃ; φῦλα δὲ 
φύλοι. Herodot: καὶ "4χαιμενίδαι sich φρήτρη); in der Form: 
φρατρ-ία, -εία, φατρ-ία (vgl. προτέ, more), φρατορ-ία (Suid.), polit. 
Volksabtheilung, in Athen Unterabtheilung der 4 attischen φυλαί 
(die φυλή hatte 3 φρατρίαι» die φρατρία wieder 30 γένη: φράτραι, 
φρατρίαι == den röm. curiae; vgl. D. Hal. 2. 7. Plut. Popl. 7); 
φρᾶτρ-ιο-ς (φρατόρ-ιο-ς Sp.), φβατρ-ικό-ς (φρατορ-ικό-ς Dem. 44. 41), 
Φρατρια-κό-ς zur φθρατρία gehörig, sie betreffend (φράτριοι θεοί 
Schutzgötter der Phr atrien), φράτρ-ιο -v n. das Heiligthum der φρά- 
T0QEG; φρατρίζω, Φρατρι-άζω zu einer Phratrie gehören, Φρατρια- 
σ-τή-ς m. — «φράτωρ (D. Hal. 4. 48,. curialis), φρατριαστ-ικό-ς e 
φρατριακός; ᾱ-φρήτωρ (nur Hom. Il 9. 63: ἀφρήτωρ ἀθέμιστος 
ἀνέστιός ἐστιν ἐκεῖνος, ὃς πολέμου ἔραται ἐπιδημίου ὀκρυόεντος --- 
ausser dem Gesgchlechts-, Rechts-verband, herdlos). — Εράτρα f. 
Vertrag (in der Erztafel von Elis, C. I. G. 11). 

φερ. 
φέρ-ω tragen*) I) Aotiv: 1) tragen — auf sich nehmen oder 

haben, ertragen, erdulden; 2) tragen = fortbewegen, fahren, 
führen, ziehen, treiben; hinbringen, darbringen; davontragen, weg- 
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tragen, -führen, -nehmen; erwerben, erringen; 3) tragen — hervor- 
bringen. II) Passiv: getragen werden = getrieben werden; fallen, 
stürzen, rennen, fliegen, dahinschiessen. III) Medium: für sich 
weg- oder davon-tragen, -nehmen; bei sich tragen, bringen; sich 
erwerben, sich erringen (nur im Prüsensstamme; Homer: Pris. 
3. Sing. φέρη-οι Od. 19. 111, Imperat. φέρ-τε Il. 9. 171, Conj. 
φέρῃ-σι» Inf. φερέ-μεν; Iterativ des Imperf. φέρ-ε-σκ- -0V, -Eg, 4); φερ- 
r0-; getragen, ertragen, zu tragen, erträglich, ἄ-φερτος unerträg- 
lich (oft bei Aeschyl.); Nbf. φερτώ-ζω (Hesych.) — φέρ-ε-τρο-ν, 
φέρ-τρο-ν (Il. 18. 236) n. Trage, Tragbahre, Sänfte, φερετρ-εύ-ω 
auf einer Trage tragen (Plut. Marcell. 8), φερέτρ-ιο-ς Beiwort des 
Zeus —= feretrius (Sp.). — Φφερ-νή (Bol. φερ-έ-να oder φέρ-ε-να) 
f. das Zugebrachte, Mitgift, Ausstattung (πολέμου Kriegsbeute Eur. 
Ion 298), φερν-ίζω ausstatten, aussteuern (LXX). — φέρ-μα(τ) n. 
das Getragene, bes. die Leibesfrucht (Aesch, Ag. 118. Suppl. 672). 
— Composita: qep-: φερ-ανθής Blumen tragend, φέρ-ασπις schild- 
tragend, φερ-έγγυος Bürgschaft bringend; qepe-: φερέ-βοτρυς Trau- 
ben tragend, φερέ-ζυγος das Joch tragend, φερέ-πονος Arbeit er- 
tragend u. s. w.; Φερέ-δειπνος, Φερε-κράτης. «Φερε-κύδης; Φερε-νίκη, 
maked. Βερε-νίκα, Βερ-νίκα, makedon. Frauenname im Hause der 
Lagiden u. Β. w.; Φερες-: φερέσ-βιος Lebensunterhalt tragend, Nah- 
rung gebend, φερεσ-σακής schildtragend (Hes. Sc. 13); φερεσσι-πόνος 
poet. — φερέπονος (Welck. Syllog. epigr. 135. 5). — δια-φέρω 
transit. durchtragen, austragen, auseinander tragen; intrans. aus- 
tragen — einen Unterschied machen, verschieden sein, sich unter- 
scheiden, auszeichnen; dazu wohl: poet. Coup. Φφέρ-τερο-ς vor- 
züglicher, wackerer, trefflicher; gewaltiger, mächtiger, stärker, 
Superl. φέρ-τατο-ς, qép-icro-c, φέρτιστο-ς (Pind. fr. 92. 2) der 
vorzüglichste u. s. π.δ). . 

φρεῦ). — πί-φρη-μι Prüs. nur: ἔδ-πι-φρά-ναι (Aristot. h. a. 
p. 541b. 11); Aor. Imperat. 2. Sing. φρέ- [: φέρε = σχέ-: hil 
(Com. anonym. Meineke IV. 651), Part. ἔπ-εισ-φρεί-ς (Eurip. fr. 
181. 46 D.), Inf. ela-qpoij-veu εἰσάξαι» ἐνεγκεῖν Hes.; "φρέ-ω (Weiter- 
bildung aus got) in: δμα-φρέω durchlassen (Fut. δια-φρήσετε Arist. 
Av. 193, wozu Suid.: διαπέµψετε), εἰσ-φρέω hineinlassen, zulassen 
(εἱσφρήσειν. εἰσφορήσειν καὶ εἰσδέξασθαι B. A. 244), ἐκ-φρέω heraus- 
bringen, entlassen. 

κ Φορ. 
φορ-ά f. 1) Handlung: das Tragen, Bringen, Herbeibringen: 

a) Darbringen, Abbezahlen, Abgeben, Hervorbringen, Erzeugen, 
Heraustragen, Bestatten; (zu φέροµαι) das Dahingetragenwerden, 
jede rasche Bewegung, Schwung, Flug, Fahrt, Lauf, Ungesttim, 
Heftigkeit, Leidenschaft, Neigung, Trieb. 2) Sache: das Getragene, 
Tracht, Ladung; das Hervorgebrachte, (von Früchten) reichlicher 
Ertrag; übertr. grosse Menge. — φορά-δην (Adv.) getragen, dahin- 
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getragen, fortgerissen; φορ-ίη f. Unbesonnenheit (Ggs. σοφία bei 
Empedokl. 17). — «op-ó-c tragend, bringend a) weiter bringend, 
fördernd, vom Winde: günstig, förderlich; aber auch: heftig, stür- 
misch; b) eintragend, fruchtbar; trächtig, schwanger; c) getragen, 
hingerissen, heftig. — @öp-o-c m. das Getragene, Dargebrachte, 
Tribut, Abgabe, Steuer, Zoll (= forum der Römer, Sp.) — 
qopé-u (Durat. und Intens. zu φέρω) fortwährend, gewöhnlich 
tragen, führen, hier- und dorthin tragen, fort-, dahin-tragen, 
führen, -reissen") (Fut. φορή-σω, später auch φορέ-σω N. T.; Homer 
im Präsensst.: Conj. pog&yoı, Inf. φορέ-ειν» φορῆ-ναι und φορή-μεναι 
IL 15. 310, Iterat. des Imperf. φορέ-ε-σκ-ονο -€; ausserdem Aor. 
φύρη-σεν Il. 19. 11); φορη-τό-ς getragen, tragbar, erträglich ; φόρη- 
σις f. das Tragen (Sp.); Φορε-σί-α (st. φορη-) f. Tracht, Kleid 
(Suid.); φόρη-μαί(τ), φόρε-μαί(τ) (Sp., s. Lob. Phryn. 250) n. Tracht, 
Last, Kleidung, Schmuck u.s. w.; Trage, Bahre. — φόρ-το-ς m. 
a) Fracht, Last, Ladung, bes. Schiffsladung (Hom. nur Od. 8, 168. 
14, 296), b) übertr. Menge; attisch: das Gemeine, Rohe, Plumpe, 
Pöbelhafte (Masse, Stoff, Materie Sp.); φορτό-ω beladen, befrachten, 
φορτ-ίζω id.; φόρτ-αξ (-&x-og) m. Trüger; φορτ-ικό-ς Insttragend; 
lästig, beschwerlich; grob, plump, gemein, pöbelhaft, φορτικό-τη-ς 
(τητ-ος) f. lästiges, gemeines Betragen (Arist. rhet. 2. 21), gogzix- 
εύ-ο-μαι sich lästig, gemein betragen; φορτ-ίο-ν n..— φόρτος "i 
φορτ-ί-ς ((δ-ος) f. Last-, Fracht-schiff, breites Fahrzeug. — oo- 
τρο-ν n. Trügerlohn ( Poll. 7. 133). — Φφορ-ά-ς (άδ-ος) tragbar, 
fruchtbar, trächtig, schwanger (Theophr.), Demin. φοράδ-ιο-ν (Schol. 

. Nik. Ther. 926). — φορ-μό-ς m. Tragekorb, Matte, Schifferkleid; 
Holzbündel; ein Getreidemaass (etwa — Medimnos), Demin. φορµ- 
(ο-ν n., gogu-L-c f. φορμέδ-ιο-ν n., φορμ-ίσκο-ς m., φορμίοκ-ιο-ν. n. — 
φόρ-ιµο-ς tragbar, fruchtbar, zuträglich, nützlich. — φορ-εύ-ς m. 
Träger (ἴππος φ. Pack-, Saum-ross); φορείς) -ἴο-ν n. Trage, Bahre, 
Sänfte; Trügerlohn; (ἆμφι-φορ-εύ-ς ) ἀμφορ-εύ-ς (-έ-ως) m. (9888 
mit zwei Henkeln, Urne; bestimmtes Maass für Flüssigkeiten, 
Demin. ἀμφορείδιο-ν (Aristoph.), άμφορ-ίσκο-ς m. (Dem. 22. 7 76); 
ἄμφορ-ικό-ς urnenartig. — Composita: -φορο-ς: άμφορε-ᾶ-φόρος 
Krüge tragend (Poll. 7. 190)8): ἔσο-φόρος gleichtragend; (xoF-ı0-, 
xotFo-) κοιο-φόρος' ἕγχυος (Hes.); µηλο-φόρος (µαλο- Inschr. von 
Selinus) Bein. der Demeter (Paus. 1. 44. 3) = Spenderin von 
Baumfrüchten?) (auch die Soldaten von der Leibwache des Xerxes 
hiessen µηλοφόροι; vgl. Her. 7. 41; Athen. 12. 514b: ἐπὶ τῶν στυρά- 
κων [== σαυρωτήρων] µῆλα χρυσᾶ Bones); οἶνο-φόρος weintragend; 
σακεσ-φόρος schildtragend, Schildträger; ὑπνο-φόρος schlafbringend; 
φαρετρο- φόρος köchertragend; φερνο-φόρος Mitgift zubringend; φως- 
φόρος lichttragend (als Subst. m. der Morgenstern, lucifer) u. s. w. 
— δορυ-φορ-ία f. das Begleiten der Trabanten; von den Sternen 
Plut, Plac. phil. 2. 23 (sanskritisch zugestutzt: durudhara f. eine 
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bestimmte Mondstellung, PW. III. 675); ἑπ-ανα-φορ-ά f. das Be- 
richterstatten zur Entscheidung (Andok. 3. 33); rhetor.: Figur der 
Wiederholung eines Wortes am Anfange der Satzglieder (Skr. 
panaphara n. in der Astrologie das auf ein kendra = κέντρον 
folgende Haus, PW. IV. 389). 

qup !"). 
qup (φωρ-ός) m. Fortträger, Dieb; Raubbiene, Hummel, 

Drohne ‚gl. Skr. bhar 4) (φώρ' 0 ληστής, ö κλέπτης. παρὰ τὸ 
φέρω. ὁ τὰ ἀλλότρια φέρων E. M. p. 804. 5); dazu Superl. φωρό- 
τατο-ς erzdiebisch (Sophron.); φωρ-αά f. Diebstahl, φωρᾶ-ω dem 
Diebstahl nachspüren, Haussuchung halten; überh. Verborgenes 
ausspüren, entdecken; φώρ-ιο-ς gestohlen, übertr. heimlich, ver- 
stohlen, poet. φωρ-ίδιο-ς (Leon. Al. 42), φώρ-ιο-ν n. Diebstahl (Sp.); 
Φαωρῶν Alunv ein Hafen bei Athen, von Schleichhändlern besucht 
(noch jetzt: Klephto Limani); ἆπο-φῶρας [wohl amopmgas]" (κλέ- 
πτας); ἴσ-φωρες [ie wohl mundartl. Nebenform von ἐξ] λησταί, 
χλέπται. {άκωνες (Ἠο8.). — Pwp-ıauö-c m. Tragkasten, Lade, 
Truhe (nur Il. 24. 228. Od. 15. 104) 11). 

bhur. — (Skr. bhrüna m. Embryo, Kind, Knabe) ἔμ-βρυ-ο-ν 
n. die ungeborene Frucht im Mutterleibe (0d. 9, 245. 309. 342 
das neugeborene Lamm); Sp. als Adj: das was in einem anderen 
Körper eingeschlossen daselbst keimt und wächst; ἐμβρύ-ειο-ς vom 
Embryo (Ar. bei Ath. 9. 872 9) 11), 

bhar + bh[ar]!5) 
qép-B-uw (poet.) nähren, erhalten, weiden, füttern (vgl. Skr. 

bhar 6); Med. sich nühren u. s. w., essen, verzehren (Plusqu. ἔ-πε- 
φόρβ-ει h. Μοτο, 105); φορβ-ή f. Weide, Futter, Nahrung (11. 5, 
202. 11, 562), φορβ-ά n. Pl. (Orph. Arg. 1118) id.; φορβ-ειά f. 
— φορβή; Halfter, mit der das Pferd an die Krippe gebunden 
wird, wenn es fressen soll; qoofe-io-; zur Weide geh., Weide 
gebend, weidend; φορβ-ώ-ς (-άδ-ος) nährend (φορβάδος ix γαΐας 
Soph. Phil. 700 Schn.), weidend, φορβαδ- -96- ς in Heerden weidend 
(Plut. Symp. 7. 8. 4); gooß-avıa' ἑατρικὰ φάρμακα (Hes.); Φόρβ-α-ς 
(-αντ ος) m. König von Lesbos (Il. 9. 665); Vater des Ilioneus 
(Il. 14. 490), Sohn des Triopas (h. Apoll. 211); Sohn des Lapi- 
thes und der Hermione (Paus. 5. 8. 11). 

far. 
(*far-as, *faf-s) far (farr-is) n. Spelt, Dinkel; dann jede 

Getraideart (vgl: Getraide von ,tragen'); Mehl, Schrot; Brod!5); 
Demin. farr-i-cülu-m n. ein kleiner Speltkuchen (Pallad. Oct. 21), 
farr-eu-s, farr-àc-eu-s aus Spelt, Getraide, farr-ariu-s, farrc-üriu-s 
zum Sp., G. geh.; (*farra-re) farrü-tu-s mit G. versehen, aus G., 
farrá-g-o ($n-is) f. gemischtes Viehfutter, Gemengsel; übertr. buntes 
Allerlei, Lappalie; (*farrea-re) farrea-tu-s durch Genuss von Spelt- 
brod bewirkt (nuptiae, Serv. Verg. A. 4. 104), farrea-ti-ö(n) f. Genuss 
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des Speltbrodes (id. 4. 374); con-farrea-re durch feierl. Patricierehe 
verbinden, con-farrea-ti-o(n) f. die feierlichste und strengste Vermäh- 
lungsweise unter den Patriciern (quin et in sacris nihil religiosius 
confarreationis vinculo erat, novaeque nuptae farreum |8c. libum einen 
Opferkuchen] praeferebant Plin. h. n. 18. 2. 2; vgl. Serv. ad Verg. 
G. 1. 31: cum per pontificem maximum et flaminem Dialem per 
fruges et molam salsam coniungebantur); dif-farreatio f. feierl. Auf- 
lösung dieser Ehe (genus erat sacrificii, quo inter virum οἱ mulie- 
rem fiebat dissolutio, dicta diffarreatio, quod fiebat farreo libo ad- 
hibito Paul. D. p. 74. 18); suf-farr-An-eu-s Getraide zuftihrend (mu- 
lio, Plin. 7. 43). — (*fars-na) far-Ina f. gemahlenes Getraide, 
Mehl, Demin. farinü-la etwas Mehl (Vulg.), farinu-lentu-s, farin- 
ösu-s mehlig, farin-ariu-s zum M. geh. (cribrum, Cato r. r. 76. 3), 
farin-ariu-m (ἀλευρών Gloss. Philox.), farin-äc-eu-s (ἀλευρώδης ibd.). 
— far-fär-u-s Huflattich 19) (tussilago Linné; auch far-fanu-m, 
-fenu-m, -fugium). 

frä (s. poa)?). 
frä-ter (tr-is) m. eig. Erhalter (der Bruder verhält sich recht- 

lich in ältester Zeit zur Schwester, wie der Gatte zu seiner Gattin 
d. h. der Erhalter zu der zu Erhaltenden); Bruder; Ehrenname 
der Bundesgenossen; Plur. Geschwister, Demin. frater-culu-s; fratr- 
äre, fratercula-re gemeinsam emporschwellen, von den Brüsten (von 
den Komikern erfundenes Wort; (urgere, pubescere, tumescere Paul. 
D. p. 91. 1); frater-nu-s brüderlich, verwandt, vertraut (Adv. -ne), 
fraterni-tà-s (tati-s) f. Bruderschaft, Brüderlichkeit; (*bhratar-va) 
fratr-u-eli-s m. Geschwisterkind (Hieron., Isid.); frair-ia f. Bruders- 
frau, sochwügerin; = gearela; fratr-issa = [αγία (Isid.). 

er. 

för-o — φέρ-ω I. II. (pag. 596 £.), Inf. (*fer-se) fer-re (Pass. 
Prüs. ferris Auson. epigr. 107); Part. mit act. Sinn: fer-tu-s tragend 
— fruchtbar (vgl. πολύ-τλητος der viel erduldet hat, Od. 11. 38); 
fertí-li-s = ferius; übertr. reich, fruchtbar machend (dea, Ov. Met. 
5. 642, Nilus Val. Fl. 7. 608), Adv. fertiliter, fertili-ta-s (tati-s) f. 
Fruchtbarkeit, Reichthum; fér-az (üci-8) = fertilis (Adv. Comp. fera- 
cius Liv. 6. 1. 3), feraci-ta-s f. = fertilitas (Col. 3. 2); fer-tor (tör-is) 
m. Träger (Varro Ἱ. l. 8. 57. M.), fertör-iu-s zum Tragen dienend, 
Subst. -iu-m n. Tragsessel (Cael. Aur. tard.); fer-e-tru-m n. = 
φέρετρον pag. 597, Fereir-iu-s (Jupiter) dem man auf einer Bahre 
spolia opima darbrachte (vgl. Liv. 1. 10); fer-culu-m n. = fere- 
(rum; aufgetragenes Gericht (vgl. multaque de magna superessent 
fercula cena. Hor. Sat. 2. 6. 104). — *fér(u-s): aquili-fer m. Adler- 
träger, Fühnrich, cisti-fer Kistenträger (Mart. 5. 17. 4), let-fer 
todtbringend, tödtlich, luci-fer Licht bringend, Subst. Morgenstern, 
Venus, Tag, saluti-fer heilbringend, heilsam, sommi-fer schlaf- 
bringend, erstarren machend, tödtlich, spumi-fer Schaum tragend, 
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schäumend, stelli-fer Sterne tragend, gestirnt, vin-fer Wein tragend 
(App. herb. 66) u. s. w. — Ad-fer-en-da die Darbringende, De- 
fer-un-da die Hinwegbringende oder ebenfalls die Darbringende; 
ar-fer-ia (aqua quae inferis libabatur, dicla a ferendo, sive vas vini, 
quod sacris adhibebatur Paul. D. p. 11. 14 M.); in-fer-iae f. die 
den Manen dargebrachten Todtenopfer, inferi-@li-s das Leichen- 
begängniss betreffend (Subst. -alia Todtenopfer, Gloss. Philox.); 
offer-u-menia (dicebant quae offerebant Paul. D. p. 188. 10); prae- 
fer-i-csélu-m n. Werkzeug zum Vortragen, eine weite eherne Opfer- 
schale (vas aeneum sine ansa patens summum velut. pelvis, quo ad 
sacrificia utebantur Fest. p. 248); (re-fer-iva) re-fr-iva faba (quae 
ad sacrificium referri solet. domum ex segele auspicá causa, Cincius 
ap. Fest. p. 277. 17; vgl. Plin. h. n. 18. 12. 119: fabam utique 
e frugibus referre mos est auspicii causa, quae ideo refriva appella- 
tur). — (προ-φέρειν vorhalten, vorwerfen, vorrücken; vgl. un uot 
Öse’ ἐρατὰ πρόφερε Il. 3. 564; καὶ σφὶν ὀνείδεά τε προφέροις ibd. 
2. 251; im ähnlichen Sinne: *pró-fér-.-m) pro-br-u-m n. Vor- 
wurf = Schimpf, Schande, Schmach; Schmähung, Schmährede; 
schimpfliche, schändliche That, Sehandthat!9); Adj. probru-s (Gell. 
9. 2. 9), probr-ösu-s schimpflich, schändlich, schmählich, Adv. 
probrose, probrosi-tä-s (täli-s) f. Schändlichkeit (Salvian. gub. dei 
3. 9); ex-probrü-re = προφέρειν, exprobrü-tor m., -lriz f. Vor- 
werfer, -in (Sen.), exprobra-ti-o(n) f. Vorwurf, exprobrà-bili-s vor- 
wurfsvoll, tadelnswerth (Vulg.); op-pro-br-iu-m n. == probrum, 
opprobri-0su-s == probrosus (Cod. 1. 3. 41); opprobrü-re = ex- 
probrare, opprobrá-ti-o(n) f., opprobrü-meniu-m n. == exprobralio. 

för. — fér-üli-8 zum Leichenbegüngniss gehörig, Feér-aléa 
(Feralia nur Ov. F. 2. 469) n. Pl. Leichen-feier, -schmaus, Todten- 
fest am 19. Februar (Feralia diis manibus sacrata. festa a ferendis 
epulis appellata Fest. p. 85; vgl. noch Varro Ἱ. 1. 6. 13: feralia 
ab [inferis; fälschlich; et] ferendo, quod ferumi tum epulas ad se- 
pulerum, quibus ius ibi parentare); feralis übertragen: tödtlich, un- 
heilvoll, traurig, furchtbar, Adv. ferali-ler (Fulgent. myth. 3. 1). 

er. 

(for-ti) for-s (for-ti-s) f. das was sich zuträgt, Zufall, Un- 
gefähr 17) (vgl. fors fert, fors tulit; als Abstr. nur Nom. und Abl.); 

or-s f. die Göttin des Zufalls (oft Fors Fortuna; Varro l. 1. 6. 
3. 56: dies Fortis Foriunae appellatus ab Servio Tullio rege, quod 
is fanum Fortis Foriunae secundum Tiberim extra urbem Romam de- 
dicavit. Iunio mense; Donat.: Fortuna dicta est incería res, Fors 
Fortuna evenius fortunae bonus); fors adverbiell: es könnte sich 
zutragen, vielleicht’); AbL forte von Ungefähr, durch Zufall, zu- 
fällig, gerade, eben; fors-an vielleicht, etwa, möglicher Weise, 
(fors sit) forsit (nur Hor. Sat. 1. 6. 49) id., (fors sit an) forsitan 
id, (forte an) fortan (nur Cic. r. p. 3. 36. 47) id., (forte an si vis) 
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fortassis oder (häufiger) fortasse id., fortasse an id.; for-t-üna 
(Gen. fortunas Naev. ap. Prisc. p. 679 P.) f. Schicksal, Zufall, 
Loos, Ungefähr; Fortuna f. Schicksals-, Glücks-göttin (vgl. Fors); 
übertr. fortuna Loos, Zustand, Plur. Glücksgüter, Vermögen, 
Hab und Gut, fortunä-re beglücken (Perf. Conj. fortunassint, Afran. 
ap. Non. p. 109. 18), Part. fortunä-tu-s beglückt, glücklich, reich, 
begütert (Adv. -te), fortuna-ti-m zum Glück, Heil (Enn. ap. Non. 
p. 112. 2); for-tu-i-tu-s (vgl. gratu-tus pag. 246) von Ungefähr 
geschehend (als Subst. n. im Pl. Quint., Tac.), Adv. fortui-to (Nbf. 
νι Plaut. Aul. 2. 1. 41, Lactant. 1. 2). — for-du-s, Nbf. hor- 
dus, trächtig, Subst. f. forda trüchtige, Kuh!?). —  Lehnwort: 
fort-ax (ac-is, = φόρταξ) m. Träger, Ofengestell (Cato r. r. 38. 1). 

(für, för, für; für, for) für"). 
(Vgl. dafürus, natura; zur Länge vgl. rér, pax; nur Nom. 

für mit seinem % ganz vereinzelt) für (fur-is) m. f£. — goo 
(pag. 599) (als Raubbiene, Hummel Varro r. r. 3. 16. 19, sonst 
fucus), Demin. fur-un-cülu-s m. (vgl. av-un-culu-s pag. 67); (* für-u-s) 
furä-ri stehlen, heimlich entziehen, verbergen (furatus pass., App. 
Met. 10. p. 245. 26, Sup. furatum Plaut.), furä-tor m. Dieb (Tert.), 
fura-tr-inu-s den Diebstahl betreffend (Fulgent.), furatr-ina f. Dieb- 
stahl (App. Met. 6. 10), übertr. Ehebruch (id. ib. 8); fur-ax (äci-s) 
zum Stehlen geneigt, diebisch, Adv. furaci-ter; furaci-ta-s f. Diebs- 
sinn (Plin. 10. 29. 4); fur-tu-m n. Diebstahl; übertr. das Ent- 
wendete, der Raub, das Versteckte, Geheime, Betrug; (Abl. als 
Adv.) furto insgeheim, heimlich, unvermerkt (λάθρα), furtim id.; 
furt-wu-s gestohlen, heimlich, versteckt, Adv. furtive; fur-inu-s zu 
den Dieben geh. (Plaut. Ps. 3. 2. 2). 

bhar-bh[ar]. 
her-b-a (= φορ-β-ή, altl. fibra = *fer-ba, Serv. ad Verg. 

G. 120) f. eig. Weide, Futter, Nahrung d. i. Kraut, Grün, Gras!?); 
Demin. Aherbi-la, herb-us-cula (Marc. Cap. 2. 25); herb-eu-s gras- 
grün, Aerb-ac-eu-s id.; herbi-du-s gras-, kräuterreich, grasfarbig, 
herbida-re grün machen (Marc. Cap. 1. 20), herbi-li-s mit Gras 
gefüttert; herb-äriu-s m. Botaniker (Plin.), -ariwm n. Pflanzen- 
sammlung (Cassiod.); herb-ösus = herbidus; (*herbä-re) herba-n-s 
= herbosus; herbä-ti-cu-s grasfressend, = βοτανικός (Gloss.); herbe- 
sc-ere zum Halm werden. — Lehnwort: forb-ea (antiqui omne 
genus cibi appellabant, quam Graeci gopßmv vocant Paul D. p. 84). 

B. Gl. 269 f. — Corssen I. 467; B. 125. 168. 194 f. — ο. E. 300. 
303. 430. — F. W. 185 f. 138. 222. 380. 473. 1075; Spr. 194. 346. — 
J. Schmidt KZ. XXIII. 349. — 1) C. E. 1l. c. — Pictet KZ. V. 49: = sus- 
tentans (vgl. Skr. bharma stipendium ; bharmaka ?). —' Döderlein n. 2465: 
φύρω benetzen; urspr. „Saft“. — F. W. 380, Spr. 347: bhar wallen, 
brauen; dagegen W. 474 (1064): bhare essen, essen lassen, nähren; 
-- Qcofi-uoxo-» Kraut. — 2) Vgl. B. Gl. 36b: φᾶρος pallium a ferendo. 
— Dagegen Döderlein n. 171: von φᾶραι nach Hesych. = ὑφαίνειν, also 
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eig. „Gewebe, Zeug“. — 3) Vgl. noch Ascoli KZ. XVII. 336. 45); F. W. 
142; Legerlotz KZ. VII. 436; Sebweizer-Sidler KZ. III. 351; PW. V. 408. 
— Endlich H. Stein ad. Her: l. c.: die Gesammtheit der Iranier zerfiel 
in Familien; eine Anzahl solcher Familien wurde in einen Clan (φρήτρη) 
oder Gau zusammengefasst; eine Anzahl von Clanen wieder in eine Ge- 
nossenschaft (γένος), die Genossenschaften in die Gegend (hier Persien). 
— 4) C. V. L 155. 11) 184. 11) — 5) Anders Spiegel KZ. V. 231: 
altbaktr. bere schneiden, davon neuiranisch: brin = das absolut Mäch- 
tige; „liesse sich dieser "Vebergang in anderen indogerm. Sprachen nach- 
weisen, so wäre es wohl nicht zu kühn auch φέρτατος hieher zu ziehen“. 
— Sch. W. s v.: zu ferus, ferox, fortior. — 6) C. V. ]. c. (Anm. 4) und 
II. 35. 403; siehe besonders Curtius St. VIII. 327 ff. (Polemik gegen Nauck, 
der ges = προ-ὲ u.s. w. deutet; für Nauck ist auch Savelsberg KZ. 
XVI. 416 f. und theilweise Joh. Schmidt KZ. XXIII. 301 f. ), — 7) 0. V. 
I. 342. — 8) Düntzer KZ. XII. 4: & Bindevocal. — 9) Hehn p. 106. — 
10) Curtius St. III. 199 ff. — Düntzer KZ. XIII. 12. — Schmidt KZ. 
XX. 314. 1). — Corssen I. 548: dhvar betrügen, verletzen. — L. Meyer 
KZ. V. 815: Skr. cur stehlen, cora — caura m. Dieb. — Dagegen Leger- 
lotz KZ. VII. 173: „stimmt auf keine Weise; eher Wurzelwort aus fer, 
mit Vocalverlàngerung, wie in düz, luz". — 11) Ebenso Sch. W. s. v. 
— Faesi ad Od. l. c.: bei Hom. das Geschlecht nicht zu erkennen, bei 
Apoll Rh. femin., nach der wahrscheinlichen Abstammu von φᾶρος, 
die Kleider-truhe, -kiste mit Deckel. — S. W. s »Ableitung sehr 
zweifelhaft“. — 19) PW. V. 412: von 1) bhar; Uhrüna könnte aus urna 
entstanden sein. — Vgl. Windisch K. B. VIII. 430. — PW., Sch. W., 
S. W. s. v. folgen sämmtlich der Etymologie des Eust.: τὸ - ivzóg τῆς 
γαστρὸς βρύο»ν. — Sonne KZ. XII. 296. 6): phar umhegen, einschränken, 
schirmen; mit Suffix -w: phr&, Skr. bri % bhrüna, ἔμβρυο, aus y. — 
13) Brugman St. VII. 327 ff., C. E. S. W. s. v.: wahrscheinlich 
gebrochene Reduplication. — οσον. κ VII. 174: herba, φορβή. — 
Zu Skr. bharv (kauen, verzehren; ein Leid zufügen, PW. V. 218): 
Aufrecht KZ. X. 157, F. W. 136. 474. 1064, Grassmann KZ. XVI. 192. 
— Froehde KZ. XXII. 251. 3): ghar, har grün sein. — Corssen I. 102. 
163: W. bhar + W. bhu wachsen = her-ba. — 14) C. E. 900 f. — F. 
W., F. Sp. l. c, — Pott E. F. II?. 3. 491. — Rossbach Unters. über die 
róm. Ehe 1853, pg. 104. — Ascoli KZ. XXI. 232 f.: bhas zermalmen. 
— Zu bhars emporstarren (got. *baris κρέθινος, alin. barr, ndfrs. berre 
u. 8. w.): Ascoli KZ. XVII. 343. 84); Kuhn KZ. XI. 386 f.; Zeyss KZ. XIX. 
186. — Zu ghur, ghars, Skr. ghrsh (terere, fricare): Aufrecht u. Kirch- 
hoff umbr. Spr. 1. 91; Benary röm. Lautl. p. 160; Corssen I. p. 100. 158. 
517. II. 165, B. 206. 404, N. 106 (fars, farr geriebenes, geschrotenes). 
— 16) Brugman St. 1. c. (Anm. 18). — 16) C. E. 301. — Brugman St. 
VII. 352: par-par antreiben, erheben; sich überheben, freveln: *pro- 
pru-m, pro-bru-m. — Corssen II. 683; B. 362: *pro- hib-ru-m, * op-pro- 
hib.ru-m Vorhalt, Vorwurf. — Schmidt KZ. XXII. 325 ff.: — ahd. fra- 
vali: jede That, welche die von der Sitte oder vom Gesetze gezogene 
Schranke übertritt; der aus einer solchen That entspringende Schimpf; 
Beschimpfung; Schimpfreden. — 17) Vgl. noch Bugge KZ. XIX. 441 f. 
— L. Meyer vgl. Gramm. I. 1861: fors = Skr. dhrti („trefflich‘‘ Schweizer- 
Sidler KZ. x 74). — 18) Corssen KZ. III. 291: for-s adv. aus for-t-ius, 
for-t-is (-is Rest der Comparativendung, vgl. sat-is, pot-ı3, nim-is, ci-8, 
wl-s und das osk. for-t-is, tab. Bant. 12). — Klotz W. s. v.: fors, erg. 
sit, also als Subst. im Nom. — 19) Ascoli KZ. XVII. 338. — Curtius 
KZ. 1. 268. — Grassmann KZ. XVI. 192. 

A ———— - 
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2) BHAR bohren, spalten, schneiden, — Skr. bhur-íg 
Scheere, ein aus zwei Armen bestehendes Werkzeug des Wagen- 
arbeiters, Schnitzbank (PW. V. 311); Zend bar schneiden, bohren. 

φαρ. 
φάρ-ο-ς m. Pflug (ή ἄροσις παρὰ τὸ φάρσαι ὅ ἔστι σχίσαι, καὶ 

γὰρ διαφάρους φασὶ χιτῶνας., τοὺς εἰς δύω µέρη κεχωρισµένους E. M. 
175. 37), φαρθ-ω bepflügen, wohl nur: ἆ-φάρω-τ-ς unbepflügt 
(Gramm.), ἄ-φαρο-ς id. (Kallim. fr. 183), βού-φαρος von Rindern 
bepflügt; φαράᾶ-ω (nur: φαρόωσι st. φαρῶσι) (ibd.); φάρω spalten, 
schneiden, zertheilen; φάρ-ς-ος (vgl. ἄλ-σ-ος, ἄφ-ος, ἄρ-σ-εα) m. 
abgerissenes Stück, Theil, Abtheilung (τὸ ἀπόσχισμα τῆς ἐσθῆτος 
E. M. 787. 41). — (φαρ-αγ, -αγγ) φάρ-αγξ (αγγ-ος) f. eingeschnittene 
Anhöhe, Fels mit Klüften, Schlucht (ή διεσχισµένη yr E. M.), 
Demin. gapayy-ıo-v n. (Sp.), φαραγγ-ώδης kluft-, schlucht-ähnlich, 
mit KL, Schl. versehen. — (geg-vy, -vyy) φάρ-υγξ (vyy-og) f., 
seltener m. (Gen. φάρ-υγ-ος Od. 9, 373. 19, 480) Schlund, Kehle, 

 Gurgel; = φάραγξ (Sp.); φαρύγ-αθρο-ν, -εθρο-ν (Hes.), φαρύγγ- 
εΌρο-ν (Poll. 2. 99. 207), φαρυγγ-ίζω aus voller Kehle schreien 
(ibd.); φαρυγίνδην schlundartig (E. M. und Phot.). 

φαρ-κ. — «qap-x-t-c (-1δ-ος) f. Runzel, Falte (ή ἐκ τοῦ γήρως 
ῥυτίς Phot.), φαρκιδ-όω runzeln (Lex.), φαρκιδ-ώδης runzlicht (Sp.); 
φόρ-κ-ες χάρακες (Hes.). 

or, fur. 
(* for-u-s) forä-re bohren, durchbohren, durchstechen!), forü- 

tu-s (tüs) m. das Bohren (Eccl), fora-bili-s durchbohrbar, durch- 
dringbar (Ov. Met. 12. 170); forä-men (min-is) n. durch Bohren 
gebildete Oeffnung, Loch, foramin-ösu-s löcherig, (* foraminare)' 
foraminäa-lu-s durchbohrt, durchlóchert. — (Ffor-f[or] gebrochene 
Redupl.): for-f-ex (1ο-ἱ9) f. Scheere?), Demin. forfic-üa f. (Plin. 
25.5. 23). — fur-ca f. urspr. Gespaltenes, namentlich ein Werk- 
zeug mit einem Spalt, daher: gabelfürmiges Werkzeug, Gabel, 
Gabel-joch, -holz, Stützgabel, Galgen (von gabelfürmiger Gestalt)?); 
furcae (vgl. φάραγξ) Engpass (furcae cancrorum Scheeren des 
Krebses); Demin. furcié-la, Pl. Furculae Caudinae, der Engpass bei 
Caudium, wo dic Römer von den Samniten im J. 319 v. Chr. ein- 
geschlossen wurden (Liv. 9. 2; zwischen dem jetzigen Arpaja und 
Arienzo oder Montesarchio; noch jetzt heisst ein Ort an dem Zu- 
gang zu dem Thale Casale di Forchia; Weissenborn ad l. c.); 
furc-ösu-s voll Gabeln, Spitzen; Demin. furcil-la (Nbf. furcilles Paul. 
D. p. 88), furcilla-re stützen, furcilla-tu-s gabelfürmig zugespitzt 

ibi extrema bacilla furcillata habent figuram tterae V. 
Varro 1. 1. 5. 24. 34). 

Ascoli KZ. XVII. 345. — Brugman St. VII. 331. — Dogge St. IV. 
344 f. — C. E. 299. — F. W. 185; Spr. 346. — Spiegel KZ. V. 281. — 
Vgl. Grimm W. I. 227 s. v. bohren (ahd. poran, porön, mhd. born, 
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nn] borew, ags. borian, engl bore, altn. schwed. bora, dün. bore) — 
1) Corssen B. 277; N. 220: dhvar verletzen (sagt selbst: , mindestens 
noch zweifelhaft"). — 2) B. Gl. 145a: for-fer ad cur vel Kur vel ad 
kart, krt trahi posset, mutata guliwr. in lab. — Zeyss KZ. XIX. 162: 
Skr. bharbh caedere, vgl. umbr. furfa („obgleich bis jetzt erst die Va- 
riante bharvc aus den Veden zu Tage gefördert worden ıst‘‘). — 3) Corssen 
I. 149; B. 176 £.; N. 234 f.: dhar stützen; furca Stütze, Gabel (stützendes, 
festhaltendes Werkzeug) Vgl. dazu Ascoli KZ. XVII. 336. 63): W. dhar: 
„wir wagen noch nicht furca aufzunehmen“. —: Froehde KZ. XIV. 156 ff.: 
zu χαράσσω spitzen, schärfen, zacken, zühnen. 

3) BHAR, BHUR brauen, wallen, schwellen, wogen; 
zucken, flackern, schimmern. — Skr. bhur rasche und kurze 
Bewegungen machen, zappeln, zucken (PW. V. 310). 

bhra. 
βρα-τ. — (foa-r-jo) Bpáccu, neuatt. βράττω (vgl. έρε-τ-]ω. ἐρέσσω 

pag. 50) [späte Nbf. βραάζω] brausen, sieden; trans. in heftige Be- 
wegung setzen, worfeln, vom Getraide (Fut. βράσω, Aor. ἔ-βρασα, 
Perf. βέ-βρασ-ται Ant. Th. 61)!), βρα-σ-τ-ικό-ς zum Sieden bringend, 
βρά-σ-τη-ς m. Erschütterung, (βρα-τι-) βρά-σις f. (Sp.), βρα-σ-μό-ς 
m., βρά-σ-μα(τ) n. (Eust.) das Sieden, Kochen, βρασµατ-ία-ς m. = 
βράστης (ἄνεμοι βρασµατίαι καὶ σεισµατίαι D. L. 7. 155); βρασµ- 
ὤδης, βρασµατ-ώδης einer Erschütterung ähnlich; Βρασί-δα-ς (Brause- 
kopf) Spartaner, bes. Feldherr im peloponnesischen Kriege. 

bhur. 
φυρ. — Püp-w umrühren, mischen, mengen, durcheinander- 

kneten, verwirren; mischen mit einer Feuchtigkeit = benetzen, 
besudeln (Fut. pvo, Aor. ἔ-φυρ-α, ep. ἔ-φυρ-σα, Conj. φύρ-σω Od. 
18. 21, Med. φυρσά-μενο-ς Nic. Ther. 507; Pass. ἐ-φύρ-θη-ν, &-pVo-n-v, 
Perf. πέ-φυρ-μαι); φυρά-ω id. (bes. im Fut. φυρά-σω und später 
vorherrschend)?); Adj. φυρ-τό-ς umgerührt u. s. w., dazu Adv. φύρ- 
ὅην; φύρ-σι-ς f. das Umrühren u. 8. w., φύρσι-μο-ς == φυρτός (Nik. 
AL 324); φυρ-μό-ς m. Verwirrung, Unordnung (LXX), φύρ-μα(τ) 
n. Gemengsel, Auswurf, Schmutz; φυρά-δην = φύρδην (Poll.); 
φυρᾶ-τή-ς oder φυρά-τη-ς m. Mischer, Kneter, Verwirrer, φύρᾶ- 
σι-ς f. = φύρσις, φύρα-μαί(τ) n. das Gemischte, Geknetete, Mehl. 
teig, Gerstenteig, ein Gebäck; αἱματό-, αἱμό-φυρ-το-ς mit Blut be- 
sudelt, ἆ-κριτό-φυρτο-ς verworren durcheinander gemengt (Aesch. 
Sept. 360 D.); ἆ-φύρη-το-ς nicht gemischt, nicht geknetet (Hippokr.). 

qup + qup. — πορ-φύρ-ω (Intensiv) wogen, aufwogen, auf- 
wallen, unruhig sein; schillern, schimmern ὃ); πορφῦρ-έ-ω (apät, 
poet.) id.; πορφὑρ-εο-ς, contr. πορφυρ-οὔ-ς (πορφύρ-ειο-ς Suid.), urspr. 
wogend (weil sich mit dem Begriffe der schnellen Bewegung der 
des Schimmerns, des schillernden Farbenspiels vereinigt); von der 
dunkeln in's Rothe spielenden Farbe des wogenden Meeres, daher: 
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‘von dunkler Farbe, dunkel, schwarz (®«varos)*); in's Rothe spie- 
lend, schillernd (loi, νεφέλη); roth, dunkelroth (eiue, χλαῖνα): 
purpurn, in mancherlei Abstufungen: dunkelroth, blauroth, violett, 
hellroth (Comp. πορφυρώ-τερο-ς Diose.); πορφύρ-α f. Purpurschnecke, 
purpura murex, Purpurfarbe, die damit gefärbten Stoffe (Sp. πορ- 
φύρα «λατεῖα, latus clavus, der breite Purpurstreif an der Toga 
der Römer); Demin. πορφύρ- -10-v n.; πορφυρό- -ω purpurn machen 
(Sp.), πορφυρ-ίζω ein wenig purpurfarben sein (Ath., Diod. Sic.); 
πορφυρ-ί-ε ({δ-ος) f. Purpur-kleid, -decke; ein rother Vogel (Athen. 
9. 388: Καλλίμαχος διεστάναι φησὶ πορφυρίωνα πορφυρίδος); πορ- 
qup-í-uv (ων-ος) m. Wasserhuhn, fulica porphyrio (Athen. ibd. 
Αρισιοτέλης oyıdavömoda gor αὐτὸν εἶναι, ἔχειν τε χρῶμα κυάνεον, 
σκέλη μακρά 9 ῥύγχος ἠργμένον ἐκ τῆς πεφαλῆς φοινικοῦν, μέγεθος 
ἀλεμτρυόνος» στόμαχον Ó' ἔχει λεπτόν u. 8. w., Plin. h. n. 10. 46. Τὸ: 
laudatissimi in Commagene. rostra iis et praelonga crura rubent); 
πορφυρ-ἴτη-ς (f. ἴτι-ϱ), πορφυρο-ειδής, πορφυρ-ώδης -der Purpur- 
farbe, -schnecke ähnlich, πορφυρό-ει-ς purpurfarbig (Nic. AL 544); 
πορφυρ-εύ-ς πι. Purpur-fischer, -fänger, -fürber, πορφυρ-εύ-ω mit 
Purpur färben, Purpurschneckenfänger sein, πορφυρευ-τή-ς m. — 
πορφυρεύς (Poll. 7. 30), πορφυρευ-τ-ικό-ς zum πορφυρεύς geh. — 
ἄ-πόρφυρος ohne Purpur, ἁλι-πόρφυρος meerpurpurn, mit ächtem 
Purpur gefärbt, αὐτο-πόρφυρος von natürl. Purpur (Sp.), δνα-πόρ- 
φυρος mit P. untermischt (Diose.), ἐμ-πόρφυρος etwas purpurn 
(id.) u. 8. W. 

bhru. . 
φρυ. — φρῦ-νο-ς braun: φρῦ-νο-ς m., φρύ-νη f. die Kröte?), 

φρυνο-ειδής krötenartig; φρύν-ιο-ν n. eine Pflanze (auch βατράχιον, 
Diosc.); Pgüvo-g m. ein Athener (Inscr. 165); Φρύνη f. berühmte 
Hetäre in Athen, die eigentlich ΙΜεσαρέτη hiess und von ihrer Farbe 
den Namen erhielt (δι ὠχρότητα, Fulvia); Φρῦν-ι-ς (10-09) m. be- 
rühmter Kitharóde aus Mytilene (von ihm lässt Pherekrates die 
Musik selbst sagen: Ορῦνις δ᾽ ἴδιον στρόβιλον ἐμβαλών τινα κάµπτων 
µε καὶ σερέφων ὅλην διέφθορεν, iv πέντε χορδαῖς δώδεχ ἁρμονίας 
ἔχων)] Φρύν-ων (ωῶν-ος) m. ein Thebaner, Athener, Leontiner; 
Φρυνών-δα-ς m. Athener, wegen seiner Schlechtigkeit mit Eury- 
batus sprichwörtlich geworden; Φρυν-ί-ων (ῶν-ος) m. ein Athener; 
Φρῦν-ιχο-ς m. häufiger Personenname in Athen (vgl. Fabric. bibl. 
gr. Il. 316); Φρυν-ίσκο-ς m. Feldherr der 10000 Griechen aus 
Achaia (Xen. An. 7. 2. 1); ein Thessalier (Inser. 150). 

qpu zucken. — ö-ppü-c (ὁ prothet., vgl. ὄ-βριμος, ὁ-δύσσομαι, 
ὀ-λίγος., ὁὀ-μίχλη» ὄ-νομα, ὁ-τρύνω) f. Braue, Augenbraue; Erhöhung, 
Höhe, Hügelrand®) (vgl..Goebel de epith. p. 17: collis qui revera 
supercilii similitudinem habeat, qui ab altera parte declivis et supra, 
ul supercilium crinibus, iia arboribus aique fructibus obsitus sit) 
(Gen. ὀφρύ-ος, Acc. ὀφρύ-ν. ὀφρύ-α Opp. Kyn. 4. 405, Acc. Pl. 
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ὀφρῦς Ἡ. 16. 740); (ἀ-βρου-τ) ἀ-βροῦ-τ-ες' ὀφρῦς. ΙΜΜακεδόνες (Hes.); 
ὁ-φρύ-η f. id.; ὀφρυά-ω hügelig sein (Strab. 8. 6. p. 382), ὀφρυό-ζω 
die Brauen zusammenziehen, in die Höhe ziehen, übertr. hoffürtig 
sein (Lex.); ὀφρυ-ό-ο-μαι id., ὀφρύω-σι-ς f. Erhöhung, Erhabenheit 
(Paul. Aeg.); ὀφρυ-ό-ει-ς hügelig (Ἴλιος, Il. 22. 411), übertr. er- 
haben, stolz, hochfahrend; κατ-όφρυ-ς mit herunterhängenden Augen- 
brauen (Sp.), συν-όφρυ-ς mit zusammen-gewachsenen, -gezogenen 
A., mürrisch, stolz (µεγάλαυχος, µεγαλόφρων Hes.) — (Mit um- 
springender Aspirata:) ó-0pu*): ὔ-θρυ-ν. Κρῆτες τὸ ὄρος. ó99vótv: 
τραχύ, ὑλῶδες, δασύ, κπρημνῶδες (Hes.); "'O-8Qv-c (υ-ος) f. — Ge- 
birge in Thessalien, mit dem Pelion zusammenhängend; 'O899v-ov- 
εὐ-ς m. ein troischer Bundesgenosse aus Kabesos (Il 13. 363 ff. 
112); Ὀθρν-ά-δη-ς, -δα-ς (superciliosus) m. ein Spartaner. 

(gov, φρευ) φρε[ wallen. — (St. φρε/-αρ-τ) φρέ-αρ n. Brunnen, 
Cisterne (got. brunna) (Gen. "ϕρη-ατ-ος φρέ-ᾶτ-ος), ep. ion. φρεῖ-αρ 
(φρεί-ᾶτ-ος) δ), Demin. φρεάτ-ιο-ν (Moeris); φρεάτ-ιο-ς zum Br. geh. 
(Geopon.), φρεατιαῖο-ς id.; φρεατ-ία f. Brunnenbehülter, Wasser- 
leitung; φρεατ-ία-ς m. Brunnenkanal; φρέατ-ώδης brunnenartig. 

Bpv?). — (βρυ-ω) βρύ-ω (nur Prüsensst.) tiberströmen, strotzen, 
üppig hervorsprossen (Hom. nur Il. 17. 56: ἕἔρνος GvOti βρύει der 
Sprössling strotzt von Blüthen); βρύ-σι-ς f. das Hervorquellen (Sp.), 
βρυ-σ-μό-ς m. id. (Arkad. 58. 24) — βρῦ-το-ν n., βρῦ-το-ς m. eine 
Art Bier (Theophr.; κρύθινος οἶνος Απ. 10. 447)!?), — βρύτ-εα, 
βρύτ-ια n. Pl. Trester, Ueberbleibsel ausgepresster Trauben oder 
Oliven (Athen. 2. 56. d). — βρυ-άζω (nur Präsens) — vo, βρυά- 
κ-τη-ς m. der Ausgelassene, Lebensfrohe, βρυα-σ-μό-ς m. ausgelassene 
Freude. 

bhra. ' 
fre-t. — fré-t-u-m n. Sieden, Wallen, Brausen, Gluth (vgl. 

invidiae alque acerbitatis fretum effervescit Gell. 10. 3. 7); (bran- 
dende Flut ==) Meerenge, Meer, Sund!!), frei-ali-s zur Meerenge 
geh., frei-ensi-s == fretalis (speciell von der Meerenge bei Sicilien); 
lrans-frela-re über das Meer setzen, überschiffen, írans-fret-anu-s 
überseeisch (Tert.); /ret-äle n. Bratpfanne (Apic. 7. 5). 

bhur. 
für. für-ére (ohne 1. P. Sing. Neue Gramm. II. 475) 

aufgähren, aufbrausen, überschäumgn == rasen, schwärmen, toben, 
wüthen, wahnsinnig, ausgelassen sein!*); fur-ire id. (Sidon, carm. 
22. 94); für-ia f. — Raserei, tobende Leidenschaft, Wuth, Wahn- 
sinn, tolle Begierde; Plur. Brunst (vgl. in furias agitantur equae 
Ov. a. a. 2. 478); Fürige f. die Furien, Rachegöttinen ( Furiae 
deae sunt, speculairices, credo, οἱ vindices facmorum et scelerum 

Cie. n. d. 3. 18. 46); Rache., Plage-geister; auch Sing.: rasendes, 
von Leidenschaft geblendetes, Verderben bereitendes Wegen; furia-re 
in Wuth versetzen, rasend machen; furi-äli-s (Adv. -ter) furienartig, 
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rasend, wüthend, grauenerregend, furi-bundu-s sich der Wuth hin- 
gebend, rasend, wüthend, furi-ösu-s (Adv. -0se) voll Wuth, Raserei; 
für-or (ör-is) m. — furia; Furor (als Gottheit personificiert, im 
Gefolge des Mars). 

Vgl. φρῦ-νο-ς (pag. 606) "?). — fur-vu-s dunkelfarbig, düster, 
schwarz; (*furee-sc-ére) furvescen-s dunkelfarbig u.s. w. werdend 
(Marc. Cap. 1. 20); (*fur-scu-s) fu-scu-8 = furvus; übertr. unheil- 
verkündend; von der Stimme: dumpf (vocis genera permulta: cano- 
rum fuscum, leve asperum, grave acutum, flexibile durum Cic. n. d. 
2. 58. 146 = klangreich dumpf, lind rauh, Bass Discant, ge- 
schmeidig ungefügig), Fuscus röm, Beiname; fuscä-re dunkelfarbig 
u. 8. w. machen, intr. dunkelfarbig u. s. w. werden, fusca-tor m. Ver- 
finsterer (caeli Eoi Lucan. 4. 66), fusci-ta-s f. Dunkelheit, Finster- 
niss (ab ommi fuscitate liberum caelum App. mund. p. 73); fusc- 
inu-s = fuscus (Marc. Cap. 1. p. 18). 

bhru. . 
Kochen, gähren, brausen. — fru: de-fru-ere (= defer- 

vere, Cato r. r. 96. 1), de-fru-tu-m (Plaut. Pseud. 2. 4. 51), de-frü-tu-m 
(Verg. G. 4. 269), Adj. abgesotten, abgekocht, Subst. abgekochter, 
'eingekochter Wein oder Most (defrutum defervefacium Non. p. 379 G., 
defruta decocta Serv. Verg. G. Ἱ. ο., defrutum a defervendo dictum 
Pallad. 11. 18), de-frütü-re zu Most einkochen lassen (Col. Cato), 
defrut-ariu-s zum Mostsaft geh. (CoL)!4) 

(fru, freu, frev). ferv: ferv-óre (de-, con-, ef-ferbwi; neben 
fervi: ef-fervi, dagegen ganz vereinzelt con-, de-fervi) kochen, gähren, 
brausen, wallen (vom Most); tibertr. von Leidenschaften: unruhig 
sein, brausen, aufbrausen, glühen, brennen, hitzig sein, toben!*), 
(ferb-ui, wegen Abneigung gegen die Lautgruppe vw !9), Part. ferve-ns 
als Adj. (Adv. ferventer) brausend, glühend u. s. w.; ferve-sc-Ere 
glühend werden, sich erhitzen; ferve-facere aufwallen machen, glühend 
machen, kochen; (*/ervu-s) fervi-du-s = fervens (Adv. -de Plaut. 
Truc. 2. 4. 2); ferv-or (ör-is) m. Kochen, Gähren, Brausen, Wallung, 
Gluth; (*ferv-) fer-men-tu-m n. Gührungsmittel, Sauerteig, Auf- 
lockerungsmittel; gequollenes Getraide, Malz, also eine Art Bier 
(Tac. Germ. 23: potui humor ex hordeo aut frumento, in quandam 
similitudinem vini corruptus); übertr. Aufbrausen, Zorn; Anlass des 
Zorns (Juv. 3. 188); ferment-äriu-s mit Gährungsmitteln versetzt 
(panis, gesäuertes Brod, Isid. or. 20. 2); fermenta-re gähren machen, 
Med. gühren; vom Boden: locker machen, auflockern, fermenta-tu-s 
locker (solum fermeniatum et molle Varro r. r. 2. 9. 4); fermente- 
sc-ere gühren, locker werden, aufschwellen. | 

Schwellen, keimen. — fru: (*frü-ti, *frufi-ows) fru-&-c: 
frü-tex (/frü-ß-cis) m. (f. Mare. Cap. 3. 34) Strauch, Staude, 
Stamm !") (Schimpfwort: Dummkopf, Tölpel Plaut. Most. 1. 1. 12); 
fruti[e]-cetum n, Gebüsch, Anlage (vgl. kaita pag. 166), frutic-osu-s 
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voll Gesträuch, Gebüsch; frutec-tu-m n. = frutex, frulect-Osu-s = 
fruticosus; (* fruticu-s) fruticä-re (-ri) Zweige hervortreiben,"grünen, 
ausschlagen, frutica-ti-ö(n) f. das H. der Zweige (Plin. 17. 1. 1); 
frutice-sc-ére = fruticare (Plin. 17. 27. 45); Fru-ti-s Bein. der 
altröm. Venus (divae Fruti Seiae, August.) (bei den Römern war 
die Venus auch Gottheit der Gewächse und des Wachsthums, 
welche die Gürten schützte, daher mit der Flora verwechselt wurde), 
Frutin-al (templum Veneris Fruti Paul. D. p. 90). 

Zucken (vgl. ὀ-φρύ-ς pag. 606). — (*bhru-vant = fru-ont, 
frv-ont) front: fron-s (front-is) £, alt auch m. (mit Brauen be- 
gabt =) Stir; Fronte, Fagade, Vorderseite; Aussenseite, Schein, 
Anschein '®); frontö(n) breitstirnig (Cic. n. d. 1. 29. 80), Frontö(n) 
Cornelius berühmter röm. Redner (aus Cirta in Numidien), Front- 
inu-s Ser. Julius, Verf. mehrerer Schriften; front-0su-s vielstirnig, 
stirnreich; übertr. eine freche Stirn zeigend, schamlos; fronti-ali-a 
n. PL, Stirnschmuck der Pferde; fronta-ti (lapides) Futtermauer- 
steine, Bindesteine (in der Architektur, Plin. Vitr.). 

bha(r) + bhru. 
fe-bru (vgl. φύρω benetzen pag. 605) reinigen. — fe-bru-u-s 

reinigend!?), Plur. n. Reinigungsfest (am 15. Februar), februä-re 
reinigen (februare, id est pura facere Varro ap. Non. p. 114. 22), 
dies februa-tu-s, februatu-m Reinigungstag (id vero, quod purgatur, 
dicitur februatum Paul. D. p. 85), Februa-ta Bein. der Juno (Paul. 
D. Ἱ. c.), februa-ti-o(n) f. Reinigung (Varro l. 1. 6. 3. 55), februa- 
mentu-m n. Reinigungsmittel (Censor. 22); febrü-li-s (Paul. D. 1. c.), 
febru-ali-s (Marc. Cap. 2. 26. 23) Beiname der Juno, als Göttin 
der Ehe; febru-äriu-s auf die Reinigung sich beziehend (Nonae, 
Idus), Subst. (mensis) Reinigungsmonat, Februar, in welchem” das 
Volk gereinigt wurde (vgl. Ov. f. 2. 1. 19 ff, Paul. D. 1. c.). 

fi-br-o: fi-b-e-r (f-bri) m. Biber9), fibr-inu-s vom Biber 
(pellis Plin. 32. 9. 36). | - 

Lehnwort: pur-pür-a  πορ-φύρ-α pag. 606, purpur-eu-s = 
πορφύρ-εο-ς, purpur-äriu-s = πορφυρεύς, Purpurariae insulae (jetzt 
Madeira und Porto Santo), purpurä-re = noppvgevo, purpurä-lu-s 
in P. gekleidet, purpura-sc-ére purpurn werden, purpure-, purpuri- 
fí-cu-8 purpurfarben (Inser.); purpurissu-m n. eine Art Purpurfarbe 
(Nbf. -s, m. Hieronym.), purpurissä-tu-s mit Purpur geschmückt. 

Ascoli KZ. XVII. 840. — Corssen B. 165; N. 221 ff. — (. E. 804. 
435. 486, — F. W. 140. 380 f. 472 ff. 1075; F. Spr. 847. — Siegismund 
St. V. 159. 44). 46). — 1) C. E. 574 und Siegismund St. V. 161. 51): 
var brausen. — Walter KZ. XII. 415: bharg gocy-jo, Bocy-jo. — 
Vgl C. V. I. 814. 32). 817. 9). — 2) C. V. I. 806. 19): St. po liegt 
nicht vor, der Prüsensstamm scheint also völlig erstarrt zu sein, wenn 
nicht etwa die Länge sich auf ganz andere Weise erklärt. — F. W. 1. c.: 
= Qvo-jo. — ὃ) C. V. I. 807. 26). — Vgl. noch Fritzsche St. VI. 295. — 
PW. L c.: richtig ist die Vergleichung mit πορφύρω. — Walter KZ. XII. 

Vanióek, etym. Wörterbuch. 89 
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417: bhar brennen. — 4) Ameis- Hentze ad Il. 5. 88: „der purpurne“, 
Bezeichnung des plótzlich scheidenden Lebens, entlehnt von dem pur- 
purnen (dunkelvioletten) Farbenspiel, welches im Süden auf dem Meere 
und am Himmel sich zeigt, wenn das warme Sonnenlicht scheidet und 
die schwarze Nacht jüh hereinbricht. — 5) Vgl. Kuhn KZ. I. 200. — 
6) B. Gl. 281a. — C. E. 296. 487. — F. W. 143. 474; KZ. XX. 178. 
XXII. 194. 384. — Förstemann KZ. I. 9. — Grimm W. I. 788. — Kuhn 
KZ. I. 134. — L. Meyer KZ. V. 371. — Miklosich Lex. pg. 46. — S. W. 
B8. V. — Sch. W. s. v. — Sonne KZ. XII. 296: phar umbhegen, um- 
schränken, schirmen; mit Suff. -%: phrü, Skr. bhru: ὁ-φρυ. — Vgl. noch 
PW. V. 412: vielleicht von bhram (umherschweifen, durchstreichen, sich 
drehen, hin und her schwanken u.s. w.) — 7) Vgl. Schweizer-Sidler 
KZ. XII. 304. — Legerlotz KZ. VII. 46 f: vardh wachsen: ὄρθ-υ-ς 
Ὄδρ-υ-ς. — 8) Vgl. noch Brugman St. IV. 165. 6) (der Il. 21. 197 φρήατα 
schreiben will). — Zur W. bhar = brennen: Sonne KZ. XIII. 4513 
(pao, pov, φρε---αρτ, ved. bhurní Gischt, nhd. brennen, born, brunnen) 
und Walter KZ. Ἱ. c. (Anm. 8): = got-Jat , φρε-ιατ. — Ebel K, B. VIII. 
369: φρε--αντ (vgl. ὀνοματ, dat, οὖθατ, over). — Ganz anders L. Meyer 
K2. v 381: zu plu fliessen. — 9) F. Spr. l. ο. — C. E. 520: βρύω, 
βλύω, βλύζῳ „könnten“ mit φλύω zusammengehóren. Diese Zusammen- 
stellung wird von Grassmann KZ. XII. 93. 17) und S. W. s. v. gebilligt. 
— [Richtiger wären wohl die von C. E. 301 f. aufgestellten „ausschliess- 
lich europäischen Stämme“ φλα, gis, qi, φλυ, φλοι auch unter die hier 
behandelte indo-europ. Wurzel bhar, bhur zu reihen. — Da sie jedoch 
Curtius, ebenso Fick (W. 381, Spr. 247. 348 f.) besonders unter bhla 
behandeln, entschloss sich der Verf., dem Beispiele beider Gelehrten zu 
folgen]. — 10) Hehn p. 126: thrakisch — Gerstentrank. — 11) Fick W., 
Spr. l. c. — Corssen I. 148. 476; N. 219 f.: dhar festigen (vgl. dagegen 
Ascoli KZ. XVII. 336. 63). — Schweizer-Sidler KZ. XIII. 228: zu bhram, 
ρέμειν, fremere, — Walter KZ. XII. 419: dhar warm, heiss sein. — 
lotz W. s. v.: vielleicht mit fervere zusammenhangend, wie die Alten 

selbst schon annahmen, also contr. aus fervetum, wodurch beide Bedeu- 
tungen sich einigen würden. — 12) Corssen N. 224 (vgl. dazu Ascoli KZ. 
XVII. 340. 29). — F. W. l.c. — Meyer vergl. Grammatik II. 68. — 
C. É. 256: dhvar $ogsíiv („für sicher halte ich indess diese Vergleichung 
der Bedeutung wegen noch nicht‘). — Schweizer-Sidler KZ. XIII. 309 
nennt die Deutung von Corssen B. 205 aus ghar heiss sein, glühen (die 
derselbe N. l. c. selbst zurücknimmt) „sinnig‘“ und erinnert an ved. hri. 
Dagegen schwankt ders. KZ. XIV. 148 zwischen πορφύρειν und Hogsiv. — 
13) C. E. Ἱ. c. und Corssen I. 145. — Auch Döderlein 6. 142 stellt fur- 
vus mit veo, πορφύρω zusammen. — F. W. 106: dhvas zerstieben, zu 
Grunde gehen: fus-cu-s dunkel? — Schweizer-Sidler KZ. II. 367: „ge- 
wiss mit bestem Rechte“; Pott E. F. I. 269: (a)bh(i-vas, ush urere = 
W. fus; daraus fus-cu-a und (s = r) fur-vu-s. — Sonne KZ. XV. 97*): 
spark; qógx-v-c, fur(c)-uo-8, fur-vu-s. — 14) Vgl. Ascoli KZ. XVII. 340 
79) und Schweizer-Sidler KZ. XVI. 190. — 15) Corssen B. 165; N. 220 f. 
296. — C. E. 304. 486. — Schweizer-Sidler 1. c. (Anm. 14). — Zu ghar 
glänzen, leuchten, brennen: B. Gl. 126b: gharma calor, aestus; ferveo, 
cuius v ex m ortum esse videlur; quod ad f pro 9 attinet (9690), eandem 
hic habemus rationem , quam in fumus contra scr. dhumd, gr. Φύω. Benfey 

.KZ. VIL 55. Schweizer KZ. III. 346 f. — L. Meyer KZ. VIII. 274 
schwankt: „höchst wahrscheinlich, wenn nicht doch zu bhar braten, 
rösten“. — Zu bhragg rösten, kochen (wogegen C. E. 188: „sehr zweifel- 
haft schon der Bedeutung wegen‘): Grassmann KZ. XI. 88 (fergo ferv; 
gv = b: ferbui). Walter KZ. XII. 414 f. (φλυγ, fergv). — 16) C. E. 485. 
672. — Bugge KZ. XXII. 464: v durch Dissimilation zu 5b verhürtet. — 
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17) F. Spr. 1. ο. — Corssen II. 206: dhrw irgend eine an Gewächsen 
zur Erscheinung kommende Eigenschaft oder Wesensbethätigung bezeich- 
nend. — Vgl. noch Schweizer-Sidler KZ. X. 143. — Kuhn KZ. XIV. 
298: strw, fru-t-ex, dessen t entweder wurzelhaft ist oder auf fru-ti-s 
als erstes Thema, an welches das Suffix -ic antrat, weist. — 18) Benfey 
W. L. I. 100. — F. W. 143. 474. — L. Méyer vergl. Gramm. Il. 88. — 
An dieser Deutung zweifelt Bechstein St. VIII. 363 und Schweizer-Sidler 
KZ. XIV. 150. — Ebel KZ. VI. 212: = Skr. pranta vorderes Ende. — 
19) Vgl. C. E. 304. — Corssen N. 192 und Schmidt KZ. XV. 158: zu 
*fes-$ae, fer-iae (pag. 581) — *fes-truu-s (vgl. mens-truu-s) zur Feier ge- 
hörig, festlich; und da jede Feier mit reinem Leibe und allerhand 
Reinigungsopfern begonnen wurde — reinigend, sühnend. — 20) Vgl. 
Skr. babhrs Adj. rothbraun, braun, Subst. eine rothbraune Kuh; dann: 
eine grosse Ichneumonart, Ichneumon überhaupt (PW. V. 22 f). — 
C. E. 305. — F. W. 184; Spr. 194. — Vgl. noch: Ascoli KZ. XVII. 
336. 59). — Corssen I. 145. 161; B. 228. — Förstemann KZ. I. 497. — 
Grassmann KZ. XII. 121. 13). — Hehn p. 16: „der Braune“, der durch 
fons Europa die Seen und Flüsse dicht bevölkerte. Im Griech. ist das 

ort, wie auch das Thier in Griechenland, früh untergegangen. — Lottner 
KZ. VII. 188. 56). — Miklosich Lex. p. 34 s. v.: bobru. — Pictet KZ. 
V. 347. — Pott KZ. XIX. 27 f. -- Anders Grimm W. I. pfisoe: „wer 
móchte es auf Skr. babhru, wie der Ichneumon von seiner róthlichen - 
Farbe heisst, zurückleiten? Dürfte man fiber auf faber, obschon : lang, 
a kurz ist, beziehen, so führte das zum bauenden Zimmermann geborne 
Thier einen hóchst treffenden Namen u.s. w. (vgl. ahd. pipur, pipir, 
pipar, mhd. biber ; lit. bebrus, lett. bebris; ags. beofor, engl. beaver u.s. w.; 
ital bivaro, sp. bibaro, bevaro, befre, franz. biévre; russ. poln. böhm. 
bobr [serb. illyr. dabor ]). ; 

4) BHAR a) tönen, schwirren, rauschen; b) schwir- 
rend, wirbelnd, unruhig sich: bewegen. 

a) bhar. 
bha[r] + bhar. — βα-βρά-ζω zirpen, von den Cicaden. 

bha-m + bhar. — µέ-μ-βρ-αξ (ἄκ-ος) (statt βέμβραξ) m. 
eine Cicadenart (Ael. h. n. 10. 14); βο-μ-βρύ-ζων' τονθορύζων, βοῶν 
(Hes.) — πε-μ-φρη-δών (δόν-ος) f. eine Wespenart; Πεμφρηδώ, 
Πεφρηδώ (v. 1. ΠΜεμφρηδώ, Πεφριδώ) eine der Gräen'). 

bhra-m. 
Bpeu. — Bpeu-w (nur Prüs. Impf.) rauschen, tosen, brausen; 

tönen, klirren?). — βαρυ-βρεμέ-τη-ς (Ζεύς) laut donnernd (Soph. 
Ant. 1127); έρι-βρεμέ-τη-ς (Zeus) id. (Il. 13. 624 und spät. Dichter); 
laut brüllend (λέων, Pind. I. 3.°64), laut schallend (spät. Dichter); 
ὄψι-βρεμέ-τη-ς (Zeig) hoch donnernd (Hom. Hes.). 

βριµ, φριµ. — Bplu-n f. Wuthschnauben, Zorn, βριµά-ω, 
βριµά-ζω. .βριµαίνω schnauben, ergrimmen, brüllen (Lex., βριµήσαιο 
Ar. Equ. 855, dazu Suid. ὀργισθείης. Bosuafov‘ τῇ τοῦ λέοντος 
χθώμενος qovij), βριµη-δόν wuthschnaubend (Nonn.), Belun-ue(r) n. 
— βρίµη; βριμό-ομαι  βριμάω (ὑπὸ ὀργῆς βαρύνεσθαι B. A. 30), 
βρίμω-σι-ς f. — βρίµη (Philodem.); βριμ-ώδης wild, zornig. — 

89* 
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φριµά-ώ, (pgiue-xj-ouer) φριµάσσοµαι = Bodo; auch: sich un- 
ruhig bewegen, ausgelassen sein; φριµαγ-μό-ς m. — oun. 

βροµ. — gpóp-o-c m. Geräusch, Tosen, Geprassel (vom Feuer, 
I. 14. 396), Schallen (αὐλῶν, rupztévo ), Summen, βρόµ-ιο-ς 
lärmend, rauschend; Βρόμιο-ς Beiname deg Bakchos, Adj. den B. 
betreffend, bakchisch; Βρομ-ερό- ς m. Makedonier (Thuk. 4. 83); 
βροµι-ᾶ-ς (άδ-ος), B βρομιῶ-τι-ς (-τιδ-ος) f. Bakchantin, βροµιά-ζομαι 
bakchisch jubeln (Glauk. 3. 4), βροµι-ώδης bakchisch (Maced. 33); 
βρομέ-ω sumsen (von Fliegen, Il. 16. 642), prasseln, sieden. — 
ᾱ- βροµο-ς sehr tosend, lärmend (Il. 13. 41: Τρῶες ἄβρομοι, αὐίαχοι), 
a intens. oder copul. = con-clamantes (ἄγαν βρομοῦντες οἱ ἄγαν 
αχοῦντες Ariston. , πολύβρομοι B. L.)?); βαρύ-βρομος Stark lürmend 
(αὐλός, τύμπανα, ̓ πόνεος); ἐρί-βρομος id. (Afovreg, νεφέλην χθών 
Pind. ); ὑψί-βρομος = ὑψιβρεμέτης (Orph. h. 18. 1). — Bpwu-a- 
opa brüllen (βρωµησάµενος Arist. Vesp. 618), Bewun-mn-s, foour- 
σ-τή-ς (E. M), βρωμή-τωρ (τορ-ος) m. Brüller, Esel, βρώμη-σι s f. 
das Brüll # Eselgeschrei, βρωμή-ει-ς = βρωμητής (Nik. Al . 409). 
— βρον-τή f. Donner, Adv. βροντη-δόν donnerartig (Or. Sib.), 
βροντα-ἴο-ς donnernd, Boovrs-io-v n. Donnermaschine auf dem Thea- 
ter (Poll. 4. 130), βροντ-ώδης donnerähnlich, donnernd ; βροντά-ω 
donnern (Hom. nur Aor. (ἐλβρόντη-σε und Part. βροντή-σα-ς; Bgov- 
τας Korinna. ἀντὶ τοῦ βροντήσας Schol, Aor., vgl γηράς; oder Hol. 
Prüsensform wie lesb. yéie:g*), βροντη-τ-ικό-ς donnernd (Eust.); 
βρόντη-μαί(τ) n. Donner (Aesch. Prom. 993); βροντησι-κέραυνοι (ve- 
φέλαι, blitzedonnernd Ar. Nub. 268). 

(φρομ) qopu: Pöpu-ıyE (-ryy-og) f. Laute, Citherd); φορμ-ίζω 
die Laute spielen (Il. 18. 605; von der κίθαρις Od. 1, 155. 4, 18. 
8, 266; nur im Particip -ov), φορμικ-τό-ς zur L. gespielt, ge- 
sungen, φορµικ-τή-ς (φορμιγκ-τή-ς Inser. Orchom.) m. Lautenspieler. 

bhar-g tönen = φρυγ 6). 
φρυγ-ἰλο-ς m. ein unbestimmter Vogel (Arist. Av. 763. 865). 
b) bhar. 
Skr. bhram wumher-schweifen, -irren; durchstreichen; sich 

drehen, sich im Kreise bewegen; hin und her schwanken (PW. 
V. 399). 

bha-m + bhar. — βε-μ-βρεῖ; βεμβρεύει΄᾿ δινεύει. βα-μ-βρα- 

d v, βε-μ-βρα-δών (dbv-05), βε-μ-βρά-ϱ» µε-μ-βρά-ς (άδ-οϱ)» Pe- 
βράδ-α΄ ἀθερίνην (Hes.) eine kleine Sardelle, nach ihrer Beweglich- 
keit genannt. 

bhra-m-bh[ar]. — [βρεμµβ oder φρεμβ] pép-B-w im Kreise 
herumbewegen, drehen, wülzen?) (Act. nur Hes.); Med. sich herum- 
drehen, herumschweifen (πλανᾶσθαι); tübertr. planlos handeln; 
6euß-o-s sich herumdrehend, herum-streichend, -schweifend (wugn 
Marc. Ant. 2. 17). ῥέμβ-η» δεμβ. In f. das Herumschweifen (= πλάνη 



— 613 — 

Hippokr. Galen.); ῥεμβ-ᾶ-ς (άλνος) Sp. — ῥεµβός; ῥεμβάζω, ῥεμβ- 
εὐ-ω (Lex. —) ῥέμβω, ῥεμβα-σ-μό-ς m. das Umhertreiben (LXX), 
unruhiger Gemüthszustand (Sp.); ῥεμβο-ειδής, ῥεμβ-ώδης --- ῥεμβός 
(planlos, nachlüssig, vgl. ῥεμβόδους γενομένης τῆς πολιορκίας Poll. 
16. 39. 2). — ῥόμβ-ο-ς, att. ῥύμβ-ο-ς, m. der kreisförmige Körper, 
Kreisel?) (τροχίσκος, 0v στρέφουσι ἱμᾶσι τύπτοντες καὶ οὕτω κτύπον 
ἀποτελοῦσιν Schol. ΑΡ. Rh. 1. 1139), Zauberkreisel; mathem. Figur: 
Rhombus, Raute, ein verschobenes Quadrat; ein Fischgeschlecht 
(Rochen, Butten, Schollen) wegen der dem Rhombus ähnlichen 
Gestalt; abstract: kreisfórmige Bewegung, Umschwung (κίνησις, 
Schol. ΑΡ. Rh. 4. 144), Demin. ῥυμβ-ίον (ibd.) n.; ῥομβέ-ω, ῥυμβέ-ω 
im Kreise herumdrehen, schwingen, schleudern, werfen, Adj. ῥομβη- 
τό-ς im Kr. herumgedreht u.s. w., 6oußn-ın-s m. der sich wie ein 
Kreis Drehende (Orph. h. 30. 2), ῥομβη-δόν wie ein Kr. (Maneth. 
4. 108); (ῥομβό-ω) ῥομβω-τό-ς — ῥομβητός; nach der Gestalt eines 
Rhombus gemacht; ῥομβο-ειδής, ῥομβ-ώδης von der Gestalt eines 
Rh., rhomboidisch (σχῆμα) Sp.; ῥυμβ-ῶν (όν-ος) m. — ῥόμβος, 
ῥυμβον-έω — ῥυμβέω; auseinanderwerfen (διασκορπίξειν, Hes. Eust.), 
verschleudern, verschwenden (καὶ σπαθᾶν, Ael. bei Suid.). 

frö-m. 
Trém-ére (-wi, um) — oíuo?); von Menschen: murren, 

brummen, schnauben; fremi-tu-s (tu-s), frem-or (ör-is) m. = ßoouös; 
das Murren u. s. w.; freme-bundg-s = βρόμιος: murrend u.s. w. 

bhar-g tönen — frig®). 
frig-ére zwitschern, quitschen; (*frig-u-s, * frigü-lu-s) frigulä-re 

Naturlaut der Dohlen (Auct. carm. Philom. 28), (*frigu-la) frigil-la, 
fringil-la, fringuil-la f. Rothkehlchen oder Buchfinke, (*frigutu-s) 
frigut-ire (auch friguttire, fringutire, frigultire, fringultire) — frigere. 

Benfey II. 112; KZ. II. 228. — Brugman St. VII. 828. 32). — C. E. 
519. — F. W. 381. 474; Spr. 194. — Grassmann KZ. XII. 98. — Kuhn 
KZ. VI. 154 ff. — 1) Vgl. Fórstemann KZ. III. 54. 8). 57. 5) und Fritzsche 
St. VI. 316. — 2) Vgl. noch Gradl KZ. XIX. 48. Grassmann KZ. XII. 
93. 15). Lottner KZ. ΧΙ. 178. Schweizer-Sidler KZ. XIII. 228. — Klotz 
W. s. v.: fremo βρέμει», vgl. φριμάσσοµαι, βρομεῖν brummen, βροντή, 
vielleicht onomatopoetisch, s. Dóderl. lat. Syn. 6. 137. — Zu Skr. bru 
sagen, aussprechen, berichten u. s. w. (PW. V. 156) ziehen das Wort: 
Ascoli KZ. XVI. 218 (bhra-ma, fre-mo neben bra-va, br& bravati) und 
L. Meyer KZ. VI. 152 (bru : ßoeu = dru : dram); vgl. noch KZ. XV. 15. 
— 8) Vgl. Clemm St. ΙΙΙ. 92. — 4) C. V. I. 194. — 5) C. E. 1l. c., über 
das Suffix ibd. 289. — 6) F. W. 348, Spr. 474: bhrig Tonwort. — Vgl. 
Förstemann KZ. III. 55. 69. — 7) Brugman St. 1. c. — Pott I. 260 und 
KZ. VII. 243: = got. hvairb-a, ahd. hwerban (verti, rotari). — Dazu er- 
schliesst C. E. 868 als Wurzel kvarp, Walter KZ. XII. 858 varbh. — 
Dagegen Froehde KZ. XXII. 269: näher läge noch mhd. swerben wirbeln, 
ahd. swarp Wirbel „Alle diese Vergleiche sind unsicher“, 
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1) BHARK drängen, stopfen, wehren!) 
QpaK — erweicht: φραγ. 
(goex-jo) Ppäccw, neuatt. φράττω, an einander drängen, ein- 

schliessen, fest machen, verstopfen, verbauen, versperren, ein- 
dämmen; anfüllen, versehen (Präsens erst Hippokr., Fut. φραάξω. 
Aor. ἔ-φραξα, Hom. nur: φράξε, φράξαντες, Med. 3. Pl. φράξα-ντο: 
Aor. P. ἐ-φράχ-θη-ν., hom. Part. φραχθ-έντες; Nbf. pgay-vu-m (qaoy- 
νυ-μι Hes., E. M.); φάρκ-τ-εσθαι' φράττεσθαι (Phot.); φάρκτου φυλα- 
xqv σκεύαξε (Hes.)*). — Verbaladj. φρακ-τό-ς, κατά-φραντο-ς, Φρακτ-ι- 
κὀ-ς eingeschlossen u. s. w.; (δρυ-φρακ-το-ς) ὁδρύ-φακ-το-ς m., -το-ν 
n. Holzeinfassung, Lattengehege, Verschlag (um die Amtspersonen 
von den vor ihnen Erscheinenden abzusondern; durch diesen führte 
eine schwache Gitterthür κιγκλίς, pag. 135), Hausbalken (τὰ τῶν 
οἰκοδομημάτων ἐξέχοντα ἑύλα, Schol Ar. Vesp. 386), δρυφακτό-ω 
einzäunen (Pol. 8. 6. 4), δρυφάκτω-μα(τ) n. eingezäunter Platz 
(Strab. 13. p. 629); Adv. φράγ-δην geschirmt, gewaffnet (Batr. 62); 
φρακ-τή-ς, -τήρ (τῆρ-ος) m. Einschluss, Einfriedigung, Schutzwehr 
(Sp.). — φραγ-μό-ς m. das Einschliessen, Einzäunen, φραγµί-τη-ς m. 
zum Zaun dienlich (Diosc.), φράγ-μαί(τ) n. das Eingeschlossene, Ver- 
z&unte, Einschluss, Zaun, Hecke, Bedeckung; διά-φραγμα n. Zwischen, 
Scheide-wand; Zwerchfell (die edleren Eingeweidp vom Unterleibe 
scheidend); παρά-φραγμα n. = φρακτήρ; φραγ-μών (μῶν-ος) m. Dorn- 
hecke (Gloss.). f 

βρεχ. — βρεχ-μό-ς m. (Il. 5. 586), βρεγ-μό-ς m., βρέγ-μα(τ) 
n. (Sp.) = das Umschliessende, Bedeckende: Hirnschädel, Ober- 
schädel, Vorderhaupt?). 

farc, frac. 
farc. — farc-Ire vollstopfen, vollfüllen, mästen, sättigen 

(far-si, Part. farc-tu-s, far-iu-s, far-su-s, farct-tu-s); Part. far-tu-m 
als Subst. n. Füllung, das Hineingestopfte, far-iu-s (tus) m. id. 
(Arnob. 7. 231), Demin. farti-cülu-m (Titin. ap. Non. p. 331. 27); 
ferc-tum, fer-tu-m n. Füllsel (ferctum genus libi dictum, quod cre- 
brius ad sacra ferebatur, nec sine sirue, altero genere libi, quac 
qui afferebant, struferctarii appellabantur Paul. D. p. 85); far-ti-m 
Adv. vollgestopft, dicht (App. M. 2. p. 117); far-tor (tör-is) m. 
Wurstmacher, Vögelmäster, far-tura, far-sura f. Vögelmästung 
(Schutt zum Ausfüllen der Mauern, Vitr. 2. 8); farüi-li-s, farsi-li-s 
‚gemästet, gestopft; farci-men (min-is) n. Wurst, farcimin-ösu-s auf 
die Wurstkrankheit sich beziehend (Veget.); farcimin-u-m n. eine 
Viehseuche (id.); farcina-re vollstopfen (Marc. Capell, Cassiod.); 
con-fercire zusammenstopfen, dicht zusammendrängen; (davon Part. 
als Adj.) confer-tu-s vollgestopft, dicht gedrüngt, dicht; ef-farcire, 
-fercire aus-, voll-stopfen, ef-fer-tu-s vollgefüllt, voll (Plaut); in- 
farcire, -fercire hineinstopfen; re-fercire = confercire, re-fer-tus = 
confertus. 
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frac. — (*frac-tu-s, *frac-ta-re) Frequent. fraxä-re vigiliam 
circumire = zu wahren, zu hüten suchen (Paul D. p. 91) — 
(*frequ-ere viel sein, dicht, gedrängt sein, dazu Part.) fréquen-s 
vielseiend = vollgestopft, gedrängt, häufig, oftmalig, zahlreich, 
reichlich besetzt, voll, besucht“), Adv. frequenter, frequent-ia f. 
Menge, grosse Anzahl, zahlreiche Versammlung; (*frequent-u-s) 
[requenta-re (— frequenter facere und frequentem. facere) zahlreich 
machen, reichlich füllen, besetzen, reichlich ausstatten, feierlich, 
begehen; häufig thun, verrichten, besuchen; Part. frequenia-tu-s 
voll besetzt, reichlich versehen, hüufig beireten, gebraucht, frc- 
quenia-lor (lor-is) m. Wiederholer, fleissiger Besucher, frequentä- 
tiö(n) f. Häufung, häufiger Gebrauch, frequenta-t-wu-s (gramm.) 
Frequentativ, die Wiederholung ausdrückend (verba, Gell. 9. 6. 1), 
frequentä-mentu-m n. Wiederholung in der Rede (id.), frequent- 
äriu-m (frequentem Paul: D. p. 93). 

Bechstein St. VIII. 365. 896. — C. E. 303; KZ. XIII. 399 f. — FE. 
W. 379. 471; F. Spr. 102. 347. — Siegismund St. V. 159. 43). — Walter 
KZ. ΧΙ. 384 f. — 1) PW. V. 25: barh festmachen, kräftigen, stärken, 
vermehren, fördern; φραγ, farcio (vielleicht auch fulcio). Dagegen Ascoli 
KZ. XVII. 270: „der jedenfalls sehr bedenkliche Vergleichungsvorschlag 
ist gänzlich abzulehnen“. — Grassmann KZ. XII. 296. 6): phar umhegen, 
einschränken, schirmen, mit secundärem g: pharg = φραγ. — Kuhn 
KZ. VII. 318: = Skr. prc, prnc spargere, miscere, coniungere (ahd. 
pferrich, nhd. pferch, pferchen). — Savelsberg KZ. XXI. 142: φράσσω 
φράγνυµι — 17 vu. — 2) C. V. I. 162. 22). 239. 3). 313. 98). — 
3) Grassmann KZ. ΧΙΙ. 93. 16). 118. 121. 10a); vgl. ags. bräg-en, breg-en 
das Hirn (vgl. got. hvairnei Hirnschüdel, alin. kiarn: Hirn) — Anders 
Bugge KZ. XIX. 447: „vielleicht“ für uoszuog — Skr. mürdhan (aus 
mardhan) m.; x = dh (vgl. δίχα, διχῆ — Skr. dvidha). — Pape W. und 
Sch. W. s. v.: P benetzen, weil der Vorderkopf bei Kindern am lüng- 
sten weich und feucht ist(?). — 4) Aufrecht KZ. VIII. 214. — Bechstein 
St. 1. c. — Corssen I. 146. — C. V. II. 334. — Kuhn KZ. X. 77. 

-— ———- 

- 

2) BHARK fallen, schwinden; mürbe oder weich 
werden. — Skr. bhramie, bhrac 1) entfallen, herausfallen, 
2) fallen, zu Fal) kommen, 3) verschwinden, verloren gehen (PW. 
V. 394). 

frak. 
frac. — fraz (veralt. Sing.), fräc-es Pl. m. Oliventrester, 

Oelhefen, Bodensatz des Mistes, Mistjauche (frax τρυγία yagov. 
fraces ἐλαίου τρυγία, ὑπόστασις ἐλαίου Gloss. Lab.); frdc-ére ab- 
stehen, umschlagen, ausarten, schmutzig sein (fracebunt displicebunt 
Fest. p. 90 M.; fracebunt sordebunt displicebunt, dictum a fracibus, 
qui sunt. stillieidia sterquilinii Placid. p. 463); frace-sc-ére (frac-ui) 
überreif, mulsch, mürbe, weich, welk, faulig werden, aufweichen, 
stinkend werden (vgl. Varro r. r. 85. 5: olea congeri solet. acer- 
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vatim in labulata, «ti ibi mediocriter fracescat; id. 128: sinilo quadri- 
duum fracescat: ubi bene fracuerit, rutro concidito; vgl. fracescere | 
putrefieri vetustare Varro ap. Non. p. 44 GJ fraci-du-s überreif, 
mulsch u. s. w. — frag (c erweicht): frag-e-sc-ere mürbe, weich, 
mild, sanft werden (Acc. ap. Non. p. 111. 1 sq.). 

flac. — flac-cu-s (oder = *fläcu-s?) herabhangend, schlot- 
terig, schlaff, welk, matt — demissus (auriculae flaccae Varro r. r. 
2. 94, aures flaccae Cato r. r. 29), mit herabh., schlott. Ohren 
versehen (silos, flaccos, frontones, capitones Cic. n. d. 1. 29. 80), 
Flaccus róm. Beiname (L. Valerius, Q. Horatius u. a.); flacce-re 
schlaff u. 8. w. sein, /lacce-sc-ére schlaff u.s. w. werden, an Leb- 
haftigkeit verlieren, demissum esse (flacciscunt Pacuv. ap. Non. 
p. 488. 15); flacci-du-s schlaff, welk, matt, schwach (vgl. aurcs 
flaccidae Col. 6. 30. 5, folium flaccidum Plin. 15. 30. 39). 

Corssen I. 146; B. 97 ff.; N. 65 ff. — Pauh KZ. XVIII. 16 f. — 
B. Gl. 304a: mlai flaccescere; fortasse flaccesco mutata labiali nasali in 
aspiratam. Aehnlich L. Meyer KZ. VI. 222. — Froehde KZ. XIII. 455: 
dhra (alin. dregg, ags. dresten, ahd. trester, ags. drabbe, ahd. trebern). 
— Gegen Meyer und Froehde siehe Corssen N. l. c. 

BHARG leuchten, glänzen; brennen; rösten, dórren, 
braten. — Skr. bhräg, bhrög glühen, strahlen, funkeln, schim- 
mern, glänzen; bharg, bhragg frigere, rösten, namentlich Körner 
(PW. V. 215. 398. 406. 414). 

bharg. 
(paey, pvey, pvoy) φρῦγ. — φρύγ-ω rösten, dórren, braten 

(Fut. φρύξω, Perf. πέ-φρυγ-μαι, Aor. ἐ-φρῦγ-η-ν), ganz späte Nbf. 
φρύσσω, φρύττω (= govy-jo) '); Verbaladj. φρυκ-τό-ς gerüstet u. 8. w.; 
als Subst. m. Feuerbrand, Fackel; meist Pl. Lürmfeuer, Feuer. 
zeichen; of povxrol (erg. ἐχθύες) eine Art kleiner Bratfische; φρυκ- 
τ-εύ-ω anbrennen, anzünden (Nicet.) — φρύγ-ιο-ς dürr, trocken 
(Hes.), φρύγ-ιο-ν n. dürres Holz, Brennholz (E. M.). — φρύγ-ε- 
τρο-ν n. (φρυγ-εύ-ς m. Poll. 1. 246) Gefüss zum Rösten, Röster, 
Rost (vgl. Solon's Gesetz: τὰς νύμφας lovcag ἐπὶ τὸν yduov φρύγετρον 
φέρειν σημεῖον αὐτουργίας), Holz um Geröstetes umzurühren (Hes.). 
— φρύγ-ἄνο-ν n. dürres Holz, trockene Aeste, Strauchwerk, Reis, 
um Feuer anzumachen, .Demin. φρυγάν-ιο-ν n. (Diosc.); φρυγαν- 
ıxö-s von dürrem Holz u.s. w. (Theophr.), φρυγαν-ίτη-ς m., -ἴτις 
f. id. (Heliod. 9. 8); φρυγαν-ί-ς ({δ-ος) f. = φρύγανον (Eust.), 
φρυ}αν-ίζοµαι dürres Holz u. s. w. sammeln (Sp.), φρυγανι-σ-τή-ςυ 
τήρ (τῆρ-ος) m. der dürres Holz u. s. w. Sammelnde (Polyaen. 1. 18), 
fem. φρυγανίσ-τρ-ια, Ypvyavı-o-uo-s m. das Sammeln von dürrem 
Holz u.s. w.; φρυγαν-ώδης reisartig. — φρυγ-μµό-ς m. das Rösten 
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u. 8. w. (Hes.). — φρυγ-ίνδα (Adv.) ein Spiel mit ὁ geröstoten Bohnen 
(παίξειν Hes.). 

bhalg, bhlag —. gräkoitalisch. 

(φαλγ, φελγ) «ev. — PAEY-w trans. leuchten machen, brennen, 
zünden, sengen, übertr. entflammen; intrans. leuchten, glänzen, 
brennen, flammen, lodern (Hom. trans. φλέγει Il. 21. 13, intr. 
φλέγετο Il. 21. 365; Aor: ἐ-φλέχ-θη-ν. später ἐ-φλέγ-η-ν); poet. Nbf. 
φλεγ-έ-θω (Hom. nur Pris, φλεγέθ-ει, -ovoı, Part. -οντε, Opt. φλεγεθ- 
οίατο). — φλέγ-μα(τ) n. Brand, Gluth (nur Il. 21. 337 und Opp. 
Hal. 1. 20); mediciniseh: der in Folge der „Erhitzung“ vor dem 
Munde der Thiere entstehende Schaum, Schleim; überhaupt: schlei- 
mige Feuchtigkeit, bes. der kalte, flüssige Schleim im Körper 
(nach alter Ansicht circuliren im menschlichen Körper vier Flüssig- 
keiten: αἷμα, ὕδωρ., 1011, φλέγμα): φλεγματ-ία-ς m. voll Schleim, daran 
leidend (Hippokr.), φλεγµατ-ικό-ς, «ῴ-ει-ς (Hes.) id., zum Schleim 
geh. (Medic.); φλεγµατο-ειδής, φλεγματ-ώδης entzündet, enizündend, 
blähend; schleimig, voll Schleim; (φλεγµατ-ια) φλεγμασ ία (Aristot.) f 
— φλεγ- µον-ή f. Entzündung, Geschwulst; übertr. Leidenschaft, 
Erhitzung, Brunst, φλεγμον-ώδης von der Art der Entzündung u. s. w., 
ihr ähnlich; (φλεγμαν-ω) φλεγμαίνω entzünden, aufschwellen, auf- 
blähen, nähren; intr. erhitzt, entzündet sein; übertr. in Wallung, 
leidenschaftlich aufgeregt sein (Aor. ἐ-φλέγμ-ηναν -ava), φλέγμαν- 
σι-ς f. = φλεγμονή (Hippokr.). — Φλεγ-υρό-ς brennend, flammend, 
begeistert; hell, leuchtend, daher übertr.: berühmt, berüchtigt. — 
φλεγ-ες: φ]έγ.ος n, = Pr (Hes.)? ζα-φλεγ-ής sehr feurig, leb- 
haft (Il. 21. 465, h. h. 7. 8); sehr leuchtend (Lex.) — Φλεγ-ύ-ς, 
meist Φλεγ-ύα-ς, Gen. -ov, -αντος Eurip. fr. 428 N. (myth. Wesen, 
gesellt dem Mívv-c, Μινύα-ς) Ahnherr der Φλεγύαι in Böotien; 
Φλεγύ-α f. Stadt in Böotien, von ihm erbaut; «Φλέγ-ων (-ovr-og, 
-ωνος) ein Geschiehtschreiber*). — Φλέγ-ρα, auch Φλέγραι, f. der 
Ort, wo Zeus die Giganten durch den Blitz vernichtete (τὴν νῦν 
Παλλήνην πρότερον δὲ Φλέγρην καλεομένην Her. 7. 128) 3). 

qAÀov. — φλόξ (φλογ-ός) f. Flamme, Gluth, loderndes Feuer, 
Sonnenstrahl, Glanz, Demin. φλόγ-ιο-ν, φλο}-ίδιο-ν n.; φλόγ-εο-ς 
poet. flammend, brennend, leuchtend, glänzend, feuerroth (Hom. 
nur IL 5,.745. 8, 389); φλογ-ιά f. poet. — φλόξ, φλογια-ω in 
Brand gerathen, sich entztinden (Hippokr.); φλογ-ε-τό-ς m. Brand, 
Hitze (Philox. G1.); φλογ-ί-ς (48- og) f. geröstetes, gebratenes Fleisch, 
φλογίζω — giíyo, φλογι-σ-τό-ς verbrannt u. 8. w., Φλογι-σ-μό-ς! (φ]ό- 
γισις f. Hes.) m. das Rósten, Braten; φλόγ-ινο-ς feurig, feuerfarbig; 
ΦλοΥ-μό-ς m. das Brennen, die Entzündung; der Blitz; φλογ-ερό-ς, 
gloy-0-ti-g == φλόγεος; (φλογό-ω) φλόγω-σι-ς f. Brand, Hitze, Ent- 
zündung, φλόγω-μα(τ) n. das Verbrannte, Geröstete ( Hes. ) Φλογο- 
ειδής» φλογ-ὤδης flammen-artig, -ähnlich, feuerroth; Φλόγ-ιο-ς Name 
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eines Sonnenbewohners (Nonn. 26. 45), Φλογ-ίδα-ς Spartaner (Plut. 
Lys. 17). 

bharg. 
(farg) frag. — (*frag-ü-nu-s) fraxí-nu-s f. Aesche (wegen 

der leuchtenden, weissen Rinde)*); der aus Aeschenholz gemachte 
Speer, Wurfspiess, frarin-u-s, -eu-s äschen, von Aeschenholz. 

(farg, firg) frig. — frIg-ére (friei, fric-tum, frivum) = 
φρύγω. (frig-tura, -tör-io) frirüra f., frixoriuem n. = qovyevgov. 

^A bhalg, bhlag. 
(falg) flag. — (flag-ma) flam-ma f. — φλόξ (Gen. flammai 

Lucr. 1, 726. 899. 5, 1098), Flamma róm. Beiname (Tac. h. 4. 
45); Demin. flammü-la f.; in der späteren Kriegssprache: ein Fühn- 
lein bei der Reiterei (Veget.), flammul-ariu-s ein zum F. geh. röm. 
Soldat (Lydus de mag. Rom. 1. 46); flamm-cu-s = φλόγ-εο-ς, als 
Subst. flammeu-m n. ein feuerrother, (oder hochgelber) Braut- 
schleier; Demin. flammeö-lu-s gelb oder schön feuerroth (Col. 10. 
307), als Subst. flammeó-lu-m n. ein kleiner Brautschleier (Juven. 
10. 334), flamme-àriu-s m. der Verfertiger des Brautschleiers (Plaut. 
Aul 3. 5..36); /lammi-du-s = flammeus (App.); flamm-ösu-s — 
flammeus (Cael. Aur.); flammä-re = gliyo, flammä-trix (icis) f. 
entflammend (Marc, Cap. 5), flamma-bundu-s (id. 1); flamme-sc-erc 
feurig, entzündet werden (Lucr. 6. 669), flamm-igare (s. pag. 17) 
Flammen treiben, Feuer speien (Aetnam noctu flammigare Gell. 
17, 10. 11). — (flag-min) flà-men (min-is) m. = Zünder, Ver- 
brenner des Opfers, Priester besonderer Götter), Flamen röm. 
Bein. der gens Claudia (Liv. $1. 21. 5), flamin-a, -ia, -ica Frau 
dés flamen; flamin-iu-s den. Fl. betreffend, flamin-iu-m (-àtus Or. 
inscr. 3281) die Würde des Fl, Flaminiu-s m. eine röm. gens, 
Flamin-mu-s Bein. der gens Quinctia, flamin-ali-s der gewesene FI. 
(Or. inser. 3932). — (*flag-u-s, *flaga-re) iterat. und intens. flägY- 
{8-16 wiederholt oder heftig entbrennen, entbrannt sein, hitzig 
verlangen, brünstig begehren, heftig oder dringend fordern (vgl. 
inter cutem flagitatos dicebant fintiqui, qui stuprum passi essent Fest. 
p. 110)°), flagita-tor m. (trix f. August.) der dringende Mahner, 
Forderer, flagita-ti-o(n) f. dringende Forderung, dring. Bitte; f/1àgit- 
iu-m n. eig. glühendes Verlangen, leidenschaftl Gluth; dann: 
Schandthat, Laster (entstehend aus der Gluth der entbrannten 
Leidenschaft); concret: Schandfleck (Plaut.) (vgl. qwod agit indomita 
cupiditas ad corrumpendum animum οἱ corpus suum, flagitium vocatur, 

August. doctr. Christ. 3. 10), flagiti-osu-s (Adv. -öse) schmachvoll, 
schündlich, abscheulich. — (*flag-ru-s) flagrü-re brennen, glän- 
zen") (vgl. nos pavidi trepidare metu crinemque flagrantem. excutere 
Verg. A. 2. 685), flagrant-ia f. Gluth, Feuer, Heftigkeit. 

(falg; dann a zu u vor !:) fulg?). — fulg-öre, Nebenf. 
-ére (fuLsi) blitzen, glänzen, leuchten, strahlen, Part. fulge-ns, 
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Adv. fulgenter, Fulgent-iu-s (Fabius Planciades, Mythograph im 
6. Jahrh. nach Chr.); Inchoat. fulge-sc-ére (Firmic. astron. 1. '4); 
fulgi-du-s — fulgens, Demin. fulgidü-lu-s; fulge-tru-m n. (Nebenf. 
-ira f£.) das Wetterleuchten. — (* fulg-min) ful-men (mici) n. der 
leuchtende und zugleich zündende Blitzstrahl, Blitz, Donnerkeil, 
Wetterstrahl, fulmin-eu-s zum Blitzstrahl geh., niederschmetternd, 
tödtend; (* fulmin-u-s) fulminä-re blitzen, mit dem Bl. treffen, nieder- 
schmettern, fulmina-tor m., -Irix f. Blitzeschleuderer, -in, fulminata 
(legio XII, die vom Blitze Getroffene, vgl. Bullett. dell’ Instit. 
archeol. T. 2. p. 198 und Letronne Stat. de Memnon. p. 119), 
fulmina-tiö(n) f. das Blitzen (fulguratio ostendit ignem, fulminatio 
emiltit, Sen. quaest. nat. 2. 12). — fulg-or (or-is) m. der leuch- 
tende Blitz, Schimmer, Glanz; fulg-ur (ür-is) n. Wetterleuchten, 
Blitzstrahl (= fulmen), fulgür-eu-s blitzend, fulgur-ali-s zum Blitz, 
zur Deutung desselben geh.; (*fulgür-u-s) fulgura-re blitzen, glün- 
zen, strahlen, schimmern, fulguräa-tor i loris) m. der die Blitze 
deutende und stihnende Priester; Blitzschleuderer (App.), fulgura- 
türa f. Deutung der Blitze (Serv. ad Verg. A. 1. 42), fulgurä- 
lio(n) f. das Wetterleuchten (vgl. fulminatio); Fulgóra f. Göttin 
des Blitzes (Sen. ap. August. c. d. 6. 10). 

B. Gl. 279 f. — Corssen I. 398 f. 505. 639. II. 164: B. 380. — C. E. 
187 f. 704. — Delbrück St. Ib. 136. — F. W. 136. 141 f. 471. 474 f. 
1064; F. Spr. 246. — Lottner KZ. VII. 20. — L. Meyer KZ. VIII. 273. 
— Siegismund St. V. 138. 164. — 1) C. V. I. 226. 3). 313. 30). — Walter 
KZ. XII. 413 f. — 2) Vgl. Sonne KZ. XII. 285 f. — 3) Stein ad Herod. 
Ll c.: wahrscheinlich mit Hinspielung auf vulkanischen Charakter des 
Bodens (φλέγειν), wie sich, aus ähnlichem Anlass, Name und Sage auch 
bei Cumae in Campanien finden (camps Phlegrae). — 4) F. W. 136. 1064; 
vgl. Skr. bhwrga m., lit. berzas m., ksl. bréza f. u.s. w. — Miklosich 
Lex. s. v. bréza: radix videtur esse scr. bhrag , bhreg fulgeo; confer brezgü 
diluculum. — Grimm W. II. 39: „die Wurzel liegt ganz im Dunkel“ 
(ahd. piricha, mhd. birche, birke, nnl. berk, ags. beorc, engl. birch u. 8. w.). 
— 5) Vgl. noch C. E. 187; de nom. gr. form. p. 42: bene sacerdos ab 
incendendo igne nominari potuit. — M. M. Vorl. II. 306: „oder statt fila- 
men von filun'". — Mommsen röm. Gesch. L* pag. 155. — Von filum 
auch Klotz W. s. v.: „trugen das Haupt verhüllt und mit einer Binde 
oder mit einem Wollfaden (filum) umwickelt". (Vgl. Varro 1. 1. 5. 84 M.: 
quo caput cinctum habebant.) — 6) Anders L. Meyer KZ. XXII. 61: zum 
altind. prakkh fragen: suf-fragari, rogare, flagitare. — 1) Anders Sonne 
KZ. X. 99: *flagus (Glanz, Flamme) wozu flag(e)r-are Denominativ, skr. 
bhargas φλέγος.. Aehnlich Zeyss KZ. XVII. 432. — 8) Vgl. noch Ascoli 
KZ. XVII. 335. 47) und Kuhn KZ. VI. 167. 

BHARS starren. — Skr. harsh starr werden, zu Berge 
stehen (von den Haaren des Körpers), steif, starr werden über- 
haupt; caus. starren machen (PW. VII. 1562 und V. 371 zu bhrshti 
f. Zacke, Spitze, Kante, Ecke). 
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bhars. 
(φαρσ, φαλσ) φλας: ἄ-φλας-το-ν mn. das gebogene Schiffs- 

hintertheil, mit Zierrathen versehen, der Knauf (Il. 15. 717 == das 
Hervorspringende, Düntzer, Herod. 6. 114). 

bhars-k — ( farsk, fark, firk, frik) frik, (und erweicht) frrg. 
φρῖκ. — φρῖξ (φρῖκ-ός) f. das Rauhwerden einer glatten Ober- 

fläche, bes. von der leicht bewegten Meeresfläche: das Gekräusel, 
das Aufschauern des Meeres; das sich Emporstrüuben der Haare, 
Möhnen; von der Haut des Menschen (das Ueberlaufen der so- 
genannten Gänsehaut); φρίκ-η f. Unebenheit, Rauhheit, Schauder, 
Fieberfrost, Pl. φρίκ-ιαι f, φρήκ-ια n. (Diosc.), φρῖκ-ος n. (poet.) 
id.; (epus) ppiccw, neuatt. Φφρίττω, rauh, uneben sein, empor- 
starren. sich emporsträuben, schauern, schaudern, erschrecken, 
beben, sich fürchten (Fut. φρίξω, Perf. πέ-φρῖκ-α, Part. πεφρί- 
κοντας Pind. P. 4. 183 Schn.)!); Verbaladj. φρικ-τό-ς schauderhaft, 
schrecklich; φριξό-ς empor-stehend, -starrend, kraus (vgl. Arist. 
phys. 5); Subst. m. Schauer, Schauder?); Φρίξο-ς m. Sohn des 
Athamas und der Nephele, Bruder der Helle, bekannt durch die 
Flucht nach Kolchis auf einem goldvliessigen Widder?); φρικά-ζων 
φρικιά-ω schaudern, bes. Fieberschauer haben (Diosc., sp. Dichter), 
φρικα-σ-μό- ς m., φθικία-σι-ς f. Schauder, Fieberschauer (Sp.); φρικ- 
νό-ς (Hes.), φρικ-αλέο-ς rauh, uneben, schaurig, schrecklich; φρικ- 
ὤδης = φρικαλέος, φθικωδία f. Rauhheit u. s. w.; φριξ-αυχήν mit 
sträubendem Halse, mit aufgerichteten Mähnen, φριξό-θριὲ, φριξο- 
κόμης mit emporstehendem, struppigem Haare (Sp). 

piv. — ῥῖγ-ος n. Frost, Kälte (Hom. nur Od. 5. 472), Frost- 
Schauer, Schaudern*); Comp. ῥίγ-ιον frostiger, kälter (Od. 17. 191), 
schauderhafter, schrecklicher; Superl. fiy-ıcro-c (τὰ ῥίγιστα das 
Schrecklichste, Schlimmste, IL 5. 873); ῥιγέ-ω schaudern, sich 
entsetzen, fürchten (Pritsens nur Hipponax; St. ῥιε: Fut, Quyr-00, 
Aor. ἑῤῥίγη-σα, hom. ῥίγη-σε; St. dıy: Perf. mit Prüsensbed. Ed6iy-«, 
Conj. ἐῤῥίγ-ῃσι 1l. 3. 353, Plusqu. oder Imperf. ἐβῥίγ-ει Od. 23. 
216); ῥιγό-ω frieren, Frost empfinden (Inf. (wv, ῥιγοῦν, Part. 
ῥιγῶντι Arist. Ach. 1145, fem. ῥιγώσα, Conj. ῥιγῷ st. ῥιγοῖ Plat. 
Gorg. 507d., ΟΡί..ῥιγῴῷην, Hom. nur Inf. Fut. διωσέμεν Od. 14. 
481)°); διγε- δανό- -ς schaurig, schauderhaft, schrecklich, verhasst 
(Bein. der Helene Il. 19. 325), 6ıy-nAo-s, διγ- αλ-ἐο- -ς frostig, schaurig 
u. 8. w.; ῥιγ-νό-ς ῥιγεδανός, φρικώδης (Hes.); ῥιγοσί-, ῥιγωσί-βιος 
in Frost und Kälte lebend, eine harte Lebensart führend (ἐπὶ τῶν 
πτωχῶν καὶ yvuvOv, προσποιουµένων δὲ ἀσκεῖν τὸ σῶμα B. A. 61). 

bhars. 
(*bhars-ti —. Skr. bhrshli Spitze, Zacke; *fars-ti, *fas-ti + 

ig-iu-m) = fastig-iu-m n. Emporgetriebenes — Spitze, Giebel, 
Gipfel, Höhe, höchste Stufe; schräge Richtung, Senkung (Accent- 
zeichen Marc. Cap. 3. 60)°); fastig-äre zuspitzen, erhöhen (mit dem 
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Accentzeichen versehen), Part. fastigätu-s erhöht, erhaben, schräg 
zugespitzt, fastiga-ti-ö(n) f. das Zuspitzen. — (*/ers-u-m) ferr-u-m 
n. (das starre) Eisen, eisernes Gerüthe, Waffen, Schwert; übertr. 
Härte, Grausamkeit”); ferr-eu-s eisern, eisen-haltig , -&hnlich , -artig; 
übertr. hart, grausam; ferr-ariu-s dem Eisen angehörig, Subst. m. 
Schmied, f. Eisenbergwerk, Eisenkraut (crista gallinacea), Ferr- 
aria f., jetzt Ferrara, eine Stadt in Mittelitalien; ferrari-ariu-s 
einer der in Eisengruben arbeitet (Or. inscr. 4188); (*ferrä-re) 
ferra-lu-s mit Eisen beschlagen, eisern, ferra-ü-li-s mit Eisen ver- 
sehen, ferrä-men-tu-m n. Eisengeräthe, ferrament-ariu-s m. Eisen- 
schmied; ferrü-g-o (in-is) f. Eisenrost, Rostfarbe, dunkelbraune 
Farbe, ferrugin-u-s (Lucr. 4. 74), -ews eisenrost-, rost-farbig, dunkel- 
braun; ferrü-men (min-is) n. Eisenrost, Kitt, ferrumin-a-re ver- 
kitten, verlóthen, /erruminä-ti-ö(n) f. Verkittung (Dig. 6. 1. 23). — 
Lehnwort: (ἄ-φλασ-το-ν =) a-plus-t-ru-m n., nur Pl. aplustra, 
a-plus-tre n., meist Pl aplustria (amplustre, amplustria Paul. D. 
p. 10. 2. M. und in einigen Handschr. des Silius) nach Analogie 
von claustrum, palustre?). 

bhars-k. 
(farsk, fark) firc. — firc-u-s sabinisch (Varro 1.1. 5. 19. 28), 

hire-u-s (ircu-s, hirquu-s; vgl. veteres oedos ircosque dicebant Quint. 
1. 5. 20) m. (der struppige) Bock, Ziegenbock, Bocksgeruch?), 
Demin. hircu-lu-s; hirc-inu-s bockicht, zum Bock geh., Bocksgeruch 
habend, hirc-ösu-s voll Bocksgeruch. 

(firk, frik, frik, und erweicht) /rig. — frIg-us (ör-is) m. 
= 6iy-os n., ΝΕ. frig-or (ör-is) m.; übertr. Erschlaffung, Un- 
thätigkeit; (Kälte mit der etwas aufgenommen wird =) Ungunst, 
Missfallen, Demin. frigus-culu-m n.; frigór-, frigér-à-re kalt machen, 
abkühlen (Cael. Aur); frigé-re starr, schlaff, unthätig sein; kalt 
behandelt werden, in Ungunst stehen; frigi-du-s frostig, kalt, kühl, 
schlaff, lässig, matt, Adv. frigide, Demin. frigidü-lu-s, frigid-ius- 
eulu-s (Gell. 3. 10. 16); frigidi-ta-s (tatis) f. Külte (Cael Aur.); 
frigid-a-riu-s Kaltes enthaltend, abkühlend, -ariu-m n. Abkühlungs- 
zimmer, Pl. kühle Speisekammern; frigidä-re = frigorare; Inchoat. 
frige-sc-£re (frigui Hieron.) kalt, frostig werden, erstarren, er- 
schlaffen; frig-d-o (in-is) f. — frigiditas (Varro ap. Non. p. 139. 
11); frige-factare (Plaut. Poen. 3. 5. 15), frigide-factare (id. Rud. 
5. 2. 89) = frigerare; frigori-ficu-s kühlend (Gell. 17. 8. 14). 

Bugge St. IV. 343. — C. E. 853. — F. W. 187. 474. — Lottner 
KZ. VII. 173. 34). 177. 93). — L. Meyer KZ. XV. 25. 40. — Savelsberg 
KZ. XXI. 140. — Siegismund St. V. 164. 67). — 1) C. V. I. 813. 29). — 
Kuhn KZ. XI. 878. — 2) C. V. II. 387: Suffix co in: φριξό-ς, πομφό-ς, 
τιθα-σό-ς, πυρ-σο-ς. -- 8) Pott KZ. VII. 108. IX. 412. — Preller Il. 211: 
„der goldene Widder ist die Wolke des segnenden Frühlingsgottes, daher 
ein Symbol des Segens, der aus der Wolke quillt". — 4) C. E., L. Meyer, 
Savelsberg Ἱ. c. — Anders PW. V. 861: mürkh (murkh) gerinnen, er- 
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starren, fest werden; mraz& (gelu), mraziti se (congelari), óiyog, frigua. 
— b) C. V. I 357. 377. 16). — 6) Vgl. noch Froehde KZ. XVIII. 316 
und Osthoff KZ. XXIII. 88 (alin. bust fastigium tecti, ahd. parran rigere, 
parrunga superbia, invidia, nhd. barsch, borste u. a.). — Corssen B. 197; 
KZ. ΧΙ. 423: bhas glünzen: *fas-tu-s glänzend, hell, hoch; fas-t-ig-iu-m 
Hochbau == Giebel, Gipfel. — 7) F. W. l. ο. — Lottner KZ. VII. 183: 
— altn. brass ferramentum, engl. brass (vgl. Corssen B. 403). — Pott: 
dhar tenere; ferrum, firmus. — Schweizer KZ. I. 478: „Eine sichere 
Deutung kaum möglich, da ferrum von seiner Härte und durchdringenden 
Schärfe, von seiner Farbe benannt sein kann und die W. dhrsh, bhrsh, 
hrsh, vielleicht auch ghrsh gleich gegründete Ansprüche auf das Wort 
haben‘. — 8) Corssen II. 190. — F. W.1.c. — Zeyss KZ. XVII. 433 f. 
— 9) F. W. l. c. — Corssen B. 39: Suffix -co: hir-cu-s. 

— —— —— — — — 

BHAL, BHLA blasen; strotzen, schwellen, blühen; 
gräkoitalisch: fliessen. 

bhal. 
φαλ. — (φαλ-ιο) φαλ-λό-ς πι. das (schwellende) männliche 

Glied (das Nachgeahmte wurde als Sinnbild der Zeugungskraft der 
Natur bei den Bakchosfesten in feierlichen Umztigerl getragen, vgl. 
Her. 2, 48. 49), φαλλ-ικό-ς zum Phallos, bes. zu seiner Feier am 
Bakchosfeste geh., φαλλο-φόρο-ς den Ph. tragend'). 

φιλ (vgl. pag. 623 φλοιός). -- φιλ-ύρα f. Linde, Bast (vgl. 
φιλύρης ὧν φλοιῷ μαντεύονται Her. 4. 67. ἔχει δὲ καὶ τὸν φλοιὸν 
χθήσιμον πρός τε τὰ σχοινία καὶ πρὸς τὰς πίστας Theophr. h. pl. 
5.7.5), Dem. φιλύρ-ιο-ν n.; φιλύρ-ινο-ς von der Linde, Lindenbast. 

φυλ. — (φυλ-ιο) φύλ-λο-ν m. (das schwellende, blühende) 
Blatt, Laub?), Demin. φυλλ-άριο-ν n. (Diosc.), φυλλ-ικό-ς bl&tterig, 
φύλλ-ινο-ς von Blättern, Laub gemacht; φυλλό-ω belauben, zum 

: Bl. L. werden (Hippokr.), φύλλω-μαί(τ) n. Belaubung, Laub (D. Sie.); 
gvilı-am Blätter haben; φυλλί-τη-ς m., φυλλῖ-τι-ς f. = φύλλινος 
(9 φυλλῖτις eine aus lauter Blättern bestehende Pflanze, Hirschzunge, 
asplenium scolopendrium Diosc.); φυλλ-ά-ς (ad-og) f. Blätter-haufen, 
-streu, Ast mit Blättern, Laubwerk; φυλλάζω Bl. bekommen, haben; 
φυλλ-ί-ς ((ó-og) f. = φυλλάς, auch ein Kräutergericht, φυλλίζω 
abblatten (Geopon.); φυλλ-εἴο-ν n. Laubwerk, Grünzeug; φυλλ-ώδης 
laubähnlich, laubreich, blätterreich (Sp.). 

(φυλ =) θυλ. — θύλ-ακο-ςε m. (urspr. Blasebalg) Sack, bes. 
Brotsack, Beutel?), Dem. θυλάκ-ιο-ν n., θυλακ-ίσκο-ς m., -σκ-ιο-ν n., 
θυλακ-ί-ς (lö-0g) f., auch Samenkapsel, &vAex-/£o (einsacken) betteln 
Hes., θυλακ-όομαι zu einer Samenkapsel werden, θυλακ-ό-ει-ς, 9vÀAaxo- 
είδης, θυλακ-ῶδης sackühnlich; θυλ-ά-ς (aö-0g), θυλ-{-ς ((δ-ος) f. 
— θύλακος; θυλάκ-η f. Hodensack (Hippiatr.). 

bhla. 
φλα. — (φλα-ν]ω) ἐκ-φλαίνω hervorsprudelu (Eur. ap. Suid.); 
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φλά-εκη (auch φλασκᾶ-ς, φλάσκιο-ν; φλάσκ-ων) von dem beim Aus- 
giessen der Flasche erfolgenden brodelnden Geräusch *). 

φλα-δ. — (φλα-δ-Ίω) Aor. ἔ-φλαδ-ο-ν sie barsten (nur Aesch. 
Cho. 28 λακίδες ἔφλαδον)ὃ), φλασ-μό-ς m. Blasenwerfen, Prahlerei 
(rupos Hes.); πα-φλάζω brodeln, brausen, aufwallen, rauschen, 
branden (Hom. nur Il. 13. 798; παφλάξει Boats. Hes.); später auch: 
plappern, stottern, πώφλασ-μα(τ) n. = φλασμός (Arist. Av. 1243). 

φλε, φλη. — φλέ-ω (nur Präs. Imperf) quellen, sprudeln, 
überfliessen, strotzen; schwatzen, plappern; Φλε-ών (ὤν-ος) m. Bein. 
des Dionysos, der das Wachsthum der Bäume befördert (Ael. v. h. 
3. 41); Φφλέ-δων (δον-ος) m. Schwätzer, φλε-δών (δόν-ος) f. Ge- 
schwätzigkeit, φλεδον-έω (Hes.), -εύ-ω (Lex.) schwatzen, plapperm, 
gisdove(F)-Ia f. Geschwätz (E. M. 796. 3), φλεδον-ὥδης geschwätzig, 
albern (Hes.); φληδάω —= φλεδονέω (Hes.); φλῆ-ν-ος n. = φλε- 
δών; φλήν-ω. φλην-ά-ω, -έω, -€U-0, -U-0, -V-000 (dor. φλανύσσω) 
schwatzen®); φλήν-αφο-ς m. Subst. = φλεδών, Adj. = φλεδον- 
ὥδης ), φληναφ-ία f. — φλεδών, φληναφ-όάω» -έω, -εύω = φλήνω 
u. & w., φληνάφη-μαίτ) n. = φληναφία, φληναφ-ώδης -— φλε- 
δονώδης. 

φλι. — Φλί-α-ς (-αντ-ος) m. Sohn des Dionysos, ein Argo- 
naut; Φλι-οῦ-ς (οὔντ-ος) id.; die nach ihm benannte Stadt zwischen 
Sikyon und Argolis; «ὤλι-ᾶσιοι die Einwohner (= «ὤΦλιαντ-ιοι) ?). 

pAı-d. — φλιδ-ή f. Ueberfluss, φλιδά-ω. φλιδά-νω überfliessen, 
strotzen, schwellen, aufschwellen, zergehen (ἔ-φλιδ-εν' διέῥῥεεν. 
φλιδάνεν διαῤῥεῖ Hes.); φλι-μέλια n. Pl. Blutgeschwulst. 

φλοι. — φλοί-ω schwellen, strotzen; Φλοι-ό-ς, φλο-ό-ς, φλοῦ-ς . 
m. Bast, Rinde; φλο-ἴζω entrinden, abschälen (Theophr.), φλοῖ-σ- 
τ-ικό-ς zum Entr., Absch. geh., φλοῖ-σ-μό-ς m. das Entr., Absch.; 
φλό-ἵνο-ς von Bast, Rinde; φλοιῶ-τις (τιδ-ος) aus B., R. bestehend 
(σκέπη Lykophr. 1422); φλοι-ώδης rinden-artig, -ähnlich; übertr. 
leichtsinnig. 

Φλοι-ὸ. — φλοιδ-άω, -όω, -ıaw aufschwellen, gähren, brausen 
lassen; πε-φλοιδ-έναι Blasen werfen; δια-πέ-φλοιδ-ἐν' διακέχυται (Hes.); 
(gAoıö-Fo) φλοῖς-βο-ς m. Brausen, Rauschen, Wogen, Gewühl, Kriegs- 
getümmel (IL 4mal, Od. nirgend); πολύ-φλοισβο-ς stark wogend, 
laut rauschend (Hom. πολυφλοίσβοιο Θαλάσσης Il. oft, Od. 13. 85 und 
spät. Dichter); (φλοιδ-μο) ἀ-φλοις-μό-ς (α proth.) m. Schaum, Geifer 
(nur Il. 15. 607)?). 

,QÀul). — qAÀU-u = φλέω (Aor. ἔφλυσα; ἐ-πέ-φλυ-σε' βλα- 
στῆσαι ἐποίησε. φλύ-σει' ἀποβαλεῖ, ἐμέσει, ζέσει Hes.); ἆνα-φλύω auf- 
sprudeln, aufwallen (nur Il. 21. 361: ἀνὰ δ ἔφλυε καλὰ ῥέεθρα), 
ἀπο-φλύω ausbrausen lassen (ἀπ-έφλυσαν Ὄὕβριν Archil. fr.); φλύ- 
cı-c f. ein Ausschlag von überflüssiger Feuchtigkeit (Galen.); φλύ-ος 
n. Geschwätz, Possen (Archil fr. 113 ap. Eust.); φλύ-αξ (ακ-ος) 
m. — οφλύος; eine Art Possenspiel; Schwätzer, Possenreisser, 
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(φλυακ-ω) φλυάσσω, lakon. φλουάσσω — φλύω; Φλύ-ᾶρο-ς, ion. 
φλυ-ηρό-ς, Adj. geschwützig, albern; Subst. m. — φλύος, φλυαρ-ία 
f. — φλύυς, φλυαρέ-ω schwatzen, Possen reden, treiben, φλυάρη- 
µα(τ) n. — φλύος (Jos.), φλυαρ-ώδης possenhaft (Plut. Lyc. 6). — 
βλυ: gAó-u, βλύ-ζω sprudeln (Aor. und Fut. wohl erst seit Aristot.), 
Nbf. βλυστάνω (ἀναβλνστάνω Hes.). 

φλυ-γ. — οἰνό-φλυξ (gàvy-og) weintrunken, trunksüchtig 
(-φλυκ-το-ς id. Sp.); φλυκ-τί-ς (τίδ-ος), φλύκ-ταινα f. Blase, Blat- 
ter!!), Demin. gàvxraiv-l-c f., -έδ-ιο-ν n. (Hippokr.), φλυκταινό-ομαι 
zur Bl. werden, Bl. bekommen (Sp.), φλυκταίνω-σι-ς f. das Ent- 
stehen von Bl. (Hippokr.), φλυκταινο-ειδής, φλυκταιν-ώδης blasen- 
artig (Sp.); (φλυγ-εθλο) φύγ-εθλο-ν n. Entzündung, Geschwulst 
(Galen. ). 

φλυ-δ. — φλυὸδ-ά-ώ von überflüssiger Nüsse zerfliessen, weich- 
lich sein (Sp.), φλυδ-αρό-ς weich oder mutschig von überfl. N.; 
(φλυδ-ω) φλύζω überquellen, überfliessen von Worten (uaving ὕπο 
µυρία φλύζων Nik. Al. 214. φλύζει' ἀναξεῖ Hes.); ἐκ-φλυ-ν-ὃ-άνειν 
aufbrechen (von Geschwüren, Hippokr.)!?). 

(gàv, φλευ, φλεξ) Φλεβ. — Φλέψ (φλεβ-ός) f. (die blut- 
schwellende) Ader, Blutader (Nbf. φλέβ-α {.) 19), Demin. φλέβ-ιο-ν 
n. (Plat. Tim. 65. c), φλεβ-ικό-ς von den Α., zu den A. geh., φλεβ- 
ὤδης ader-artig, -ähnlich, voll von A.; φλεβά-ζω — φλέω, φλύω, 
βρύω (Lex.). 

bhal. 
fol. — fol-iu-m n. =  φύλλο-ν (pag. 622), foli-ac-eu-s blütter- 

artig (Plin. 19. 3. 15), foliösu-s blätterreich; (*folia-re) folia-tu-s 
blätterig, Subst. n. Narden-öl, -salbe, folia-ti-i-s id. ( Venant.), 
folia-tura f. Blätter (Vitr. 2. 9); tri-foliu-m n. Dreiblatt, Klee, 
Trifol-inu-s ager das Trifolinische Gebiet in Campanien, reich an 
schönem Wein. — (*fol-ni-s?) fol-li-8 m. — θύλακο-ς (pag. 622)?) 
Blasebalg, Windball, Geld-sack, -beutel, foili-ti-m beutelweise (Plaut. 
Epid. 3. 2. 15); (*folli-cu-s) follicä-re blasebalgartig sich ausdehnen 
und zusammenziehen; Demin. folls-culu-s m. kleiner Schlauch, Bälg- 
lein, Hülle, Hülse, follicul-àre (appellatur pars remi, quae folliculo 
est tecta Paul. D. p. 85), follicul-ösu-s voller Häute (App. herb. 53); 
folli-re sich hin und her bewegen wie ein Blasebalg. 

bhla. 
fla. — flä-re blasen, wehen, hauchen; von Metallen: blasend 

giessen, schmelzen, prügen!); Intens. flatä-re (Arnob. 2. p. 69); 
flati-li-s durch Blasen gebildet, gegossen, eingehaucht; fla-tu-s (tus) 
m. das Blasen u. s. w., Aufgeblasenheit, Hochmuth; fla-ior m. Bläser, 
Schmelzer, Prüger, /la-tura f. das Blasen u. 8. w., flatur-ali-s bla- 
send, wehend (Tert.), flatur-aärius m. Metallgiesser, Geldpräger 
Cod. Theod. 9. 21. 6); Aa-bili-s blasend, wehend; fla-bru-m n. 
Cou: Pl) = Bläser, Weher; dann: Blasen, Wehen, Blasendeg, 
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Wehendes!5), flabr-ali-s wehend (Prudent.); Demin. fla-bel-lu-m n. 
Fächer, flabella-re anfücheln (Tert. Pall. 4). 

flu, flu-gv. E 
Nu. — flü-ére (*/ugv-si; *flug-si, fluxi) fliessen, strömen, 

wallen, sich ergiessen, ausbreiten; zerfliessen, verschwinden, er- 
schlaffen; Part. Act. /lu-e-n-s zerfliessend, verweichlicht, schlaff; 
gleichförmig fliessend, ruhig, gehalten, Adv. /luenter; fluent-ia f. 
das Fliessen, der Fluss (Amm. 30. 4); Con-fluent-es (ium) m. (= Zu- 
sammeníluss) die Stadt Coblenz am Zusammenfluss des Rheines 
und der Mosel; flueni-u-m n. Strömung, Fluth, laufendes Gewässer, 
flwenta-re bewüssern, bespülen (Venant.) — fluc-tu-s (fus) (Gen. 
fluctu-is Gell. 4. 16. 1, Nom. PL flucti Non. pg. 488. 12) heben 
fluxu-s (Plin.) m. = Strömung, Fluth, wogendes Gewässer, übertr. 
Unruhe, Ungemach, Gefahr, Demin. flucti-cülu-s m. (App. mag.); 
fluctu-ösu-s fluthenreich, wogend; (*fluctu-u-s) fluctua-re, fluc-ta-re 
von Fluthen getrieben werden, schwanken, wallen, unruhig sein, 
fl'uctua-ti-m schwankend (Afran. ap. Non. p. 111. 29), fluctua-ti-o(n) 
f. Schwanken, Unentschlossenheit. — (*fuc-tu-s) fluxu-s flüssig, 
fliessend, wallend; schlaff, locker, matt, vergänglich, hinfällig, Adv. 
fluze; fluri-o(n) neben flucti-o(n) (Plin.) £, fluxüra (Col.) f. das 
Fliessen, der Fluss, ffuxi-i-s flüssig (Tert.) — flu-idu-s (flWwi- 
dus Lucr. 2. 466) — fluxus, fluidäre flüssig machen (Cael. Aur.), 
fivi-bundu-s fliessend, zerfliessend (Marc. Cap. 1. 21); Inchoat. u-e- 
sc-Ére flüssig werden (August.); flu-or (öris) m. Strömung, medic. 
Durchfall (spätlat.); Flu-ön-ia f. Bein. der Juno, insofern sie den 
Blutfluss der Wóchnerinen hemmend gedacht wird. — -filud-s: 
af-fiuus reichlich fliessend (J. Valer.), con-fluus zusammenfliessend 
(Prud.), de-fluus abwärts fliessend, fallend, pro-fluus hervorfliessend 
(CoL, Prud.) — flü-v-iu-s m. Fluss, Fluth (florum Verg. G. 
1. 482, fluvium Val Fl 6. 391), vorkl. flüvia f. (erg. aqua), 
(* fluoia-re) fluviä-tu-s im Flusse geweicht, gewässert (Plin. 16. 39. 
76), fluvi-ali-s, -ati-cu-s, -ati-li-a zum Fl. geh., im Fl. befindlich; 
eon-flüv-ium n. Zusammenfluss; (*con-flugv-es) con-flüg-es (loca in 
quae rivi diversi confluant. Livius Andromeda: Confluges ubi conventu 
campum tolum inhumigant, Non. p. 62. 20); de-flüv-iu-m n. Abfluss, 
Ausfluss (Plin); pro-flitv-iu-m n. das Hervorfliessen, der Durchfall, 
monatliche Reinigung. 

(fü, flow) Au! — flü-men (min-is) n. Strömung, Fluth, 
Fluss, Strom, flumin-eu-s (-ali-s Cael. Aur.) zum Fl. geh., an oder 
im FL befindlich; Flümen-t-ana porta (wohl von flumen, weil das Thor 
in der Nähe des Tiberstromes lag). — flü-ta (πλώτη Schwimmerin) 
f. eine Art grosser Murünen, /lüfä-re fliessen, schwimmen (Lucr, 3. 
190) (vgl. in Sicilia manu capi muraenas flulas: quod hae in summa 
aqua prae pingueludine flutent, Varro ap. Macrob. sat. 2. 12). — 
(* flov-os-tro) flü-s-iru-m n. (nur PL) Fluth, Meeresstille (flustra 

Vanióek, etym. Wörterbuch. 40 
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dicuntur, quum in navi fluclus non moventur, quam, Graeci µαλαχίαν 
vocant Paul. D. p. 89). ] 

(flu, flew) fle. — flé-re (fövi) fliessen machen (Thränen) 
== weinen; beweinen, beklagen!"), Part. fl&u-s beweint, beklagt, 
fle-tu-s (tüs) m. das Weinen u.s. w., fle-bili-s beweinenswerth, be- 
klagenswerth; weinend, klagend, kläglich, Adv. flebili-ter. — fle- 
min-a n. Pl. Blutgeschwulst!9) (bryonia [d. i. die Gicht- oder 
Zaunrübe] in jumento homineque flemina sanat Plin. 23. 1. 17). 

(flu, flow) flo. — (Von der geblähten Form:) flo-cu-s (floccu-s) 
m. Flocke, Wollflocke, Zeugfaser (übertr. auf einen geringfügigen 
Gegenstand: floci facere, non facere, pendere nicht einen Heller 
werth, für nichts achten), Demin. flocá-lu-s m., flocösu-s flockig, 
voll Flocken; floc-es (um) f. Bodensatz des Weines, Weinhefe!?). 
— (*flov-os, *flu-os) flos (flöris) m. Blume, Blüthe?'); übertr. 
das Beste, Vorzüglichste, Schmuck, Schünheit, Glanz, Hóhepunkt 
(dxu5), Demin. flos-culu-s, flos-cel-Ww-s m. (Adv. floscule blühend 
Cael. Aur.); flór-u-s blühend, glänzend (Gell. 3. 9. 3), Flöru-s m. 
röm. Name (bes. Julius Florus und L. Annaeus Florus); Flor-a f. 
Göttin der Blumen und des aufblühenden Frühlings, Flor-ali-s zur 
Flora geh., Flor-ali-a (um, in 1. Bed. auch -orum) n. das Flora- 
fest (seit 516 a. u. c. alljährlich in Rom vom 28. April bis 1. Mai 
in ausgelassener Lust gefeiert); Blumengarten, Blumenflor (guae 
Sunt fructuosa, propler volupiatem, ut quae pomaria ac floralia ap- 
pellantur Varro r. r. 1. 23. 4), Florali-c-iu-s zum Feste der Flora 
geh., flör-eu-s, flori-du-s, floru-lentu-s, flor-osu-s blumig, blumen- 
reich, blühend, glänzend (Adv. flori-de), Demin. floridu-lu-s wenig 
blühend; flore-re (flor-ui) blühen; übertr. glücklich, angesehen, 
kräftig, schön, ausgezeichnet sein, Adv. floren-ter (Hieronym.), Flo- 
rent-ia f. (jetzt Florenz in Toscana), Florent-inu-s der Stadt Fl. 
angeh.; flori-ti-o(n) f. das Blühen (Hier.); Inchoat. flore-sc-ére in 
Blüthe kommen, aufblühen, in Glück, Wohlstand, Ansehen kommen; 
Flori-fertu-m (dictum quod co die spicae feruntur ad sacrarium Paul. 
D. p. 91. 10). 

Vgl. pag. 610 Anm. 9. — Corssen I. 363; B. 71. 412. — C. E. 801f. 
306. 487. 641. — F. W. 381; F. Spr. 247. 348 f. — Pott KZ. VI. 322 f. 
— 1) Vgl. Pott KZ. VI. 330. — [PW. VI. 539: linga n. das göttlich ver- 
ehrte Geschlechtsglied Civa’s (Rudra's), Civa in der Form eines Phallus.] 
— 2) Froehde KZ. XVIII. 261. — Pott KZ. VI. 323. — Sch. W. s. v. — 
C. E. 306: unentschieden; wenn zu φλα, fla, dann muss man φυΛ-ιο-», 
fol-iu-m theilen; wenn zu bhü, qv, fu, dann: gv-Aso-», fo-liwm. Wo- 
gegen Pott KZ. l c.: „schwerlich aus gv, wegen des Doppel-1*". — 
Gleichfalls unentschieden Grimm W. II. 73 s. v. Blatt. — F. W. 473: 
europüisch bhülja Blatt = fulio; φύλλο-ν (für qv4-jo-»), foliu-m beruht 
auf gesteigertem fouliu. Vgl. goth. baul-jan schwellen und folli-s (fól-£?) 
Blasebalg. — Zu Skr. phull (se expandere, florescere): B. Gl. 261b. Cur- 
tius KZ. II. 386 (ältere Form bhal). Grassmann KZ. XVI. 181 (Grund- 
form spal spalten, bersten) L. Meyer KZ. VIII. 271. — 3) C. E. 487; 
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KZ. II. 399. — Pott KZ. VI. 330. — Grimm W. I. 1085 a. v. balg: got. 
balgs, ahd. palc, mhd. balc, nhd. balg, follis, folliculus, folium; φύλλον: 
Skr. W. phull pandere. θύλακος, θυλώκιο», θῦλις könnten 9 = lat. f 
enthalten und zu follis gehören. — Walter KZ. XII. 412: dhark, dhürk, 
dhwr-a-k = θυλ-α-κ; follis jedoch zu bhal ibd. 419. — Ueber das Suffix 
vgl Roscher St. IV. 192. 6). — 4) Roscher St. III. 132. — 5) C. V. I. 
319. 15). 324. 70). II. 20. 111). — 6) Vgl. Walter KZ. XII. 418. — 
1) C. E. 488: Ableitungsendung «go: χολ-αφο-ς, κρὀτ-αφο-ς, φλήν-αφο-ς. 
— 8) Vgl. Pott, KZ. VI. 325. — 9) C. E. 714. — Faesi ad Ἱ. c. (ebenso 
Sch. W. s. v.): ohne Zweifel verwandt mit ἀφρός, ἀφρέω, ἀφρίξω. Faesi 
vergleicht jedoch richtig Il. 91. 361: ἀνὰ ὃ) ἔφλυε. — 10) C. E. 292. 
302. 520; C. V. I. 259. 17). 315. 45). 317. 1). 819. 16). — Grassmann 
KZ. XII. 93. 17). — Siegismund St. V. 178. 100). — B. Gl. 259b: plu 
natare; φλύω mutata tenui in aspiratam, BAvo mutata tenui in mediam. 
— F. W. 474: bhur, bhru, φλύω, fluo: wallen, brauen, fliessen. — 
11) Vgl. auch Sch. W. s. v. — Zu qAer: Sonne KZ. X. 180. Walter KZ. 
XII. 414 f. — 12) C. V. I. 257. 17). — 18) Vgl. auch Sch. W. s. v. — 
14) Vgl noch Lottner KZ. VII. 188. 57) — Walter KZ. XII. 418. — 
B. Gl. 205b: dhma; cum f pro dh sicut in funus = scr. dhWmd, mutatis 
iquidis m, I. — Froehde KZ. XIV. 455: Wurzel pru. — Grassmann KZ. 

8: , Wurzelform mit dhv- anlautend", — 15) So Kuhn KZ. XIV. 
218 f. — Corssen B. 358: bru-m = fero, Mittel, Werkzeug zum Wehen; 
wehendes Ding, Windzug, Brise. — Kuhn Ι. c. dagegen: -tro, -thro, 
-dhro, -bro. — 16) Schweizer-Sidler KZ. XVIII. 288 erklärt: flovere (vgl. 
perplovere), flouere, flere, flüere. — B. Gl. 269b und KZ. III. 13: piu 
natare, navigare: fluo, mutata tenui in aspir. — F. W. 474: bhur u. e. w. 
(vgl. Anm. 10). — Kuhn KZ. XIV. 223 f. nennt die Etymologie von 
Curtius (pg. 302) „verfehlt“ und zieht fluo zu W. sru. — 17) Savelsberg 
KZ. XXI. 162 nennt Corssens Erklärung (I. 363) flere fliessen machen 
,Wwefflich". — B. Gl. 259b: plw natare — scr. plavájami, eiecto av, -eo 
== scr. -ajami. — 18) F. W. 475; Spr. 946: bharg brennen; flemina 
Entzündung, entzündliche Geschwulst. — 19) Pauli kz. XVIII. 26 f. -— 
Benary röm. Lautl. p. 178: dhrakh, drakh crescere. — Corssen I. 146; 
B. 29; N. 65 ff: bhark, bhrak herabfallen. — Froehde KZ. XIII. 456 f.: 
dhra (θ1άω) drücken, pressen. — L. Meyer KZ. VI. 222: „denkbar wäre 
es zu vereinigen mit Skr. mraksh reiben, zerreiben*. — 20) Vgl. Goebel 
KZ. XI. 57. — Ascoli KZ. XVII. 331. 348: Grundform bhra-v-as. — B. 
Gl 261b: phwll florescere: e flöv-is, a flu per metathesin e ful? — 
L. Meyer KZ. V. 870. VIII. 272: gleichfalls zu phull (sich ausbreiten, 
blühen), Lautumstellung, vgl. φλόος, Suffix -as (doch männlich). 

BHAS kauen, zermalmen. — Skr. bhas kauen, zerkauen, 
zermalmen, verzehren (PW. V. 227). 

φας. 
("φασ-μη) Pün-un’ ἄλφιτα (Hes.) Gerstengraupen; φαμμάστρια᾽ 

τὰ ψαιστὰ καὶ ἑορτή τις (Hes.). 

(0λας-ᾶ, bhsa = φεσα, φσα) wo. 
(ψα-μο) ψά-μα-θο-ς (vgl. /νά-θο-ς, λί-Θο-ς) f. Sand, bes. des 

Meeresufers, Dtinen, das Meeresufer selbst, Strand; zur Bezeich- 
nung einer grossen Menge, des Unzählbaren, Demin. ψαμάθ-ιο-ν 
n; vyauad-ia f. das sandige Meeresufer (Hes.); ψαμαθ-ί-ς (4d-og) f. 

40* 
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ein Meerfisch, sonst vg, gleichsam Sandfisch (Numen. ap. Ath. 
7. 3278); yauadn-I-s ({δ-ος) f. sandig (Nik. Th. 887), ψαµαθη- 
δόν wie Sand am Meere d.i. in grosser Menge (Orac. Sib.), φα- 
ua9-ov (Gv-oc) m. Sandgrube (Gloss.), ψαμαθ-ώδης sandig, sand- 
reich. — ψάμμο-ς, seltener ψάµµη (zuerst Herod. 4. 181) (uu wohl 
aus φάμμη hinübergetragen) f. (Archimed. stets m.) Sand (Hom. 
nur Od. 12. 243); alles dem Sande' Aehnliche, Kleingeriebenes, 
Staub, Pulver, Mehl, Demin. syeua-(o-v n. Sandkórnchen; ψάμμ-ιο-ς. 
ψάμμ-ινος von S., im S., sandig, ψαμμῖτη-ς, fem. ψαμμῖτιςς id.; 
(ψαμμό-ω) ψαμμω-τό-ς versandet, mit Sand gemischt (Sp.); ψαμμι- 
σ-μό-ς m. das Vergraben im Sande (Sp.); ψάµµαί(τ) n. (Hes) — 
ψάμμος; Ψαμμο-ειδής, ψαμμ-ώδης sand-arüig , -Shnlich; ψαμμα-κόσιοι 
sandhundert (nach Analogie von δια-κόσιοι u. 8. w. gebildetes kom. 
Wort), ψαµµακοσιο-γάργαρα (s. pag. 208). — (ψάµαθο-, *oaue- 
90-5) ἆἅμαθο-ς f. Sand, Staub (Π. 5. 587, wozu Ameis-Hentze: 
ἅμαθος ist der Sand in der Ebene, aber ψΨάµαθος der Sand am 
Ufer; so auch Lex.: 5 iv πεδίῳ κόνις, παραθαλασσία Guuog); Pl. 
Dünen (h. Ap. 439), ἆμαθ-ύνω zu Staub machen, d. h. vertilgen 
(πόλιν IL 9. 593), (im Sande) verbergen (κόνιν h. Μοτο. 140), 
ἆμαθ-ώδης sandartig (Sp.); ᾽4μαθ-οῦ-ς (οὔντ-ος) Stadt auf Kypros 
mit einem berühmten Tempel der Aphrodite, welche davon Aue- 
ουσία hiess!); ἠμαθό-ει-ς (ion. statt ἀμαθόεις) sandig (bei Hom. 
stets als fem. und zwar 15mal) nur als Beiname der Stadt Pylos, 
vermuthlieh wegen der sandigen Küste, an der sie lag; "Hua®-ia 
f. früher Name von Makedonien (Il. 14. 226, h. Ap. 217), be- 
zeichnete zuerst wohl den sandigen Küstensaum von Untermake- 
donien, der den Griechen in älterer Zeit allein zugänglich und be- 
kannt war*) — (ψάμμο-ς, "σαμμο-ς) ἄμμο-ς f. = ψάμμος; auch: 
Sandplatz zum Reiten, Mörtel, Puzzolanerde, ἄμμ-ινο-ς (Arr.) = 
ψάµµενος» ἀμμί-τη-ς m. eine Art Sandstein (Plin. 37. 10), ἆμμ- 
ὥδης sandig (χώρα, Pol. 12. 3. 2). 

(bhas-ano, gt6-avo, φσ-ανον Y-&vo) w-nv (φην-ό-ς) m. Gall- 
wespe, die in der wilden Feige und in der Frucht der männlichen 
Palme (Arist. h. a. 5. 26. 3: οἱ δὲ ἐρινεοὶ ἐν τοῖς ἐρινοῖς ἔχουσι 
τοὺς παλουµένους ψῆνας᾽ γίγνεται δὲ τοῦτο πρῶτον σχωλήκιον; εἶτα 
περιῤῥαγέντος τοῦ δέρµατος ἐκπέτεται τοῦτο ἐγκαταλιπὼν ö Vv xal 
εἰσδύεται eis τὰ τῶν συκῶν ἐρινᾶ διὰ στομάτων xai ποιεξ un ἅπο- 
πίπτειν τὰ ἐρινᾶ διὸ περιάαπτουσί τε τὰ ἐρινᾶ πρὸς τὰς συκᾶς ol 
γεωργοὶ καὶ φυτεύουσι πλησίον ταῖς συκαῖς ἐρινεούς), daher: ψηνίζω 
die wilden Feigen oder die Früchte der münnl Palme mit den 

- darin lebenden φψῆνες auf den zahmen Feigenbaum oder auf die 
weibl. Palme hängen, damit die Wespen die Früchte derselben 
gleichfalls anstechen und dadurch zeitigen (aber Aristoph. Equ. 
520: ein Lustspiel, of Wijves, schreiben, wie der Komiker Magnes. 
oder: Gallwespen auftreten lassen). 



— 629 — 

wi, (vi) we. 
wi-Aó-c abgerieben d. h. kahl, entblósst, nackt?); in der 

Kriegssprache: ὁ ψιλός (erg. ὅπλων) ein Soldat ohne den schweren 
Harnisch, den grossen Schild und den grossen Speer, ein Leicht- 
bewaffneter (= γυµνής); bloss (moímo:g ohne Gesang, λόγος ohne 
Metrum, Prosa, λόγοι ohne Zeugen und Zeugnisse, γράμματα ohne 
den spiritus asper, στοιχεῖα, auch τὰ ψυλά, die hauchlosen Buch- 
staben, fenues), ψιλ-ικό-ς zum ψιλός gehörig, φιλ-ῆ-ται = ψιλοί die 
leichten Truppen, wi4-a5 (ax-og) m. der Kahle, Glatte, ψιλό-τη-ς 
(τητ-ος) f. Nacktheit, Kahlheit (gramm. der spiritus lenis), spA-ev-g 
der im Chor voransteht (weil im Kriegsheere die ψιλοί die Vorder- 
treffen bilden) (Suid.); φψιλό-ω abreiben, kahl, glatt machen; be- 
rauben (gramm. mit dem spiritus lenis oder einer tenuis schreiben 
oder aussprechen), ΨψΙλω-τ-ικό-ς zum Abreiben u. &. w. gehörig, 
geneigt (gramm. mit dem spiritus lenis aussprechend, schreibend, 
Yılo-m-s m. der entblösst, beraubt u. s. w. (gramm.  Φφιλωτι- 
xoc), ψίλω-σι-ς f. das Blossmachen u. s. w. (gramm. das Aussprechen, 
Schreiben mit dem spir. lenis oder einer tenuis), ψίλω-μαίτ) n. eine 
von Haaren entblösste Stelle, ein blossliegender, von Fleisch ent- 
blösster Knochen (Hippokr.), ψίλω-θρο-ν n. Mittel, kahl zu machen 
(Galen.); ψιλ-ίζω = Yıloa (Sp., ψιλισθῆναι D. Cass. 61. 21), 
φιλ-σ-τή-ς m. e ψιλωτής (Sp.), Ψιλι-σ-μό-ς m. e ψίλωσις (Eust. 
— wé-u (selten statt ψαίω Lex.); we-d-vö-c abgeschabt, dünn, 
spärlich (λάχνη Il. 2. 219), kahl (ψεδνὴ χέρσος' apaın, ὀλίγη Hes.), 
ψεδνό-τη-ς (τητ-ος) f. Kahlheit, φεδνό-ω kahl machen. 

(yv) woF*). ) 
ψαύ-ω -reiben, streifen, streichen, berühren, anrühren, an- 

stossen, betasten (Fut. ψαύ-σω, Aor. ἐ-ψαύ-σ-θη-ν. Perf. ἔ-ψαυ-σ- 
μαι), Vbadj. ψαυ-σ-τό-ς berührt, zu berühren, ψαῦ-σι-ς f., ψαῦ-σ- 
µα(τ) n. Berühren, Berührung. — (ψα-ιω) wa-iw, später ψά-ω, 
(φῆς, qj), zerreiben, zermalmen, zerschroten, mahlen, Verbaladj. 
φαι-σ-τό-ς; τὰ ψαιστά (erg. ἄλφιτα, πέµµατα, πόπανα) geschrotene 
Gerste, Gerstenmehl, Opferkuchen; Demin. ψαιστ-ίο-ν n.; ψαῖ-σ- 
ua(r) n. kleines abgeriebenes, abgebrochenes Stück; wei-ua' ὀλίγον. 
φαι-νύ-ντες ψωμµέξοντες. ψαί-νυ-σ-μα” ὀλίγον Hes. — wai-pw strei- 
chen, streicheln, reiben, meist übertr. dahinstreichen (oluov αὐθέρος 
φαίρει Aesch. Prom. 394). 

(ψαΕ =) wn. — (ψαί-σκ-ω) ψή-χ-ώ  ψαύω (κατ-έ-ψηκ-ται 
Soph. Trach. 698 Τ.)δ), ψηκ-τό-ς gestrichen, (ψηκ-τι-) ψῆξις f. 
das Abreiben, Abkratzen, besond. Striegeln des Pferdes, ψήκ-τρα 
f. Werkzeug zum Abreiben, Pferdestriegel, ψηκ-τήρ (τῆρ-ος) m. id. 
(B. A. 73), Demin. φηκ-τρ-ίο-ν n.; ψῆγ-μα(τ) n. das Abgeriebene, 
Abgeschabte, Schabsel, das Kleingeriebene = Stäubchen, Asche, 
Körnchen (χρυσοῦ Gold-staub, -sand), Demin. ψηγμάτ-ιο-ν n.; ψηχ-ρό-ς 
abgerieben, fein, zart (λεπτός Lex.) — wn-pö-c zerreiblich, dünn, 
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trocken. — wfj-qo-c (vgl. FA-a-go-c, ἔρι-φο-ς) f. ein Steinchen, bes. 
ein kleiner, abgeriebener Stein, glattgeriebener Flusskiesel, Kie- 
gel); speciell nach seinem verschiedenartigen Gebrauche: Steinchen 
zum Zählen, Rechnen; im Brettspiele (scrupus); beim Stimmgeben 
(indem man es in die Stimmurne [ὐδρία] warf, daher übertr.: die 
Stimme, das Abstimmen, Urtheil, Beschluss, Meinung); Demin. 
φηφ-ίο-ν n.; ψηφ-ἰ-ς (ἴδ-ος) f. id. (Il. 21. 260), ψηφίζω mit Stein- 
chen zählen; (meist Medium) seine Stimme durch ein Steinchen ab- 
geben; absolut: abstimmen, durch Stimmenmehrheit beschliessen, 
beschliessen; Pass. verurtheilt sein; ψηΦι-σ-τικό-ς zum Rechnen 
geh., geschickt, ψηφισ-τή-ο m. Rechner, ψήφισ-μα(τ) n. nach ge- 
haltener Abstimmung gefasster Beschluss, Volksbeschluss (ψήφισμα 
γράφειν einen Beschluss bei der Volksversammlung beantragen, 
νικᾶν durchsetzen, καθαιρεῖν abrogare), ψηφισµατ-ὥδης von der Art 
eines Volksbeschlusses; sjqgó-o mit Steinchen besetzen, Ψηήφω-τό-ς 
mit Steinchen besetzt (5 ψηφωτὴ yr; Fussboden von ausgelegter 
Arbeit, Philox. gloss.); ψηφ-ών (ὤῶν-ος) m. ein starker Rechner 
(Maneth. 5. 277); ψήφ-αξ (-ἄκ-ος) m. = ψῆφος (Gramm.); ψΨηφο- 
ειδής, ψηφ-ώδης kiesel-artig, -Shnlich. 

(vaf =) ww. — ψώ-ω (Gramm.) = ψαύω; (ψαί-σχ-ω) ψώ-χ-ω 
id. (Nie. Ther. 629), κατα-:ώχω id. (Her. 4. 75, κατα-σώχουσι τρι- 
βουσι Schol.), ψωκ-τό-ς = ψαιστός (Gloss.), ψῶχ-ο-ς πα. alles Klein- 
geriebene, Staub, Sand (Lex.); Ψώ-θ-ία f, -/o-v n. ein kleiner 
Brocken, Bissen, Mundvoll (τοῦ ἄρτου τὰ ἀποψῶμενα  ἀττάραγοι); 
ψω-μό-ς m. id., Demin. ψωμ-ίο-ν n., ψωμ-ίζω die gekauten Bissen 
in den Mund stecken, auffüttern (kleine Kinder, vgl. Ar. Lys. 19: 
n δὲ τὸ παιδίον κατέκλινεν, n 6° ἕλουσεν, c O^ ἐψῶώμισεν), ψῶώμι-σ- 
ue(r) n. = ψωμµός. — ψώ-ρα f. Krätze, Räude, auch eine Krank- 
heit der Bäume, ψωρ-ικό-ς von der Kr., R. (τὸ sj. φάρμακον Mittel 
dagegen), %@g-0-5, ψωρα-λέο-ς, ψωραλό-ει-ς krätzig, räudig, schäbig; 
ψωρᾶ-ων ψωρ-ιάω krätzig u. 8. w. sein, ψωρία-σις f. das Krätzig- 
sein u. 8. W., Ψωρο-ειδής, ψΨωρ-ώδης, ψωρι-ώδης von der Art der 
Krätze (Sp.). 

bhas, (bhas-a) bhsa. 
has. — has-ena (hasenam antiqui dicebant, ul asas, quas nos 

aras Plac. gloss.), as-ena (Varro l.l. 7. 27) [sabin. fas-ena] här- 
éna, är-öna f. Sand (= Feinzermalmtes), Plur. Sandmassen; san- 
dige Gegend, sandiges Feld; Sand im Amphitheater oder der mit 
Sand bestreute Kampfplatz daselbst; die Arena; übertr. Kampf-, 
Tummelplatz?); Demin. arenü-la f.; Arenae montes Sandberge am 
hispan. Ufer zwischen dem Urium und Bätis (jetzt Arenas Gor- 
das), Aren-iu-m n. Ort in Samnium (Itin. Ant,); aren-üc-eu-s sandig, 
sandartig, aren-ariu-s den Sand betreffend, zu ihm geh., Sand-, 
Subst. -ariu-s m. Rechenlehrer (weil er die Zahlen im Sand auf 
dem abacus verzeichnete), der Kämpfer in der Arena, -ἅγία f. (erg. 
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fodina) Sandgrube, -Arium n. id., aren-0su-s voll Sand, sandreich, 
sandig; (*arenä-re) arenü-tu-s mit Sand versetzt (calr Kalksand), 
arena-tum (erg. opus) Bewurf mit Kalksand, arenati-ö(n) f. das 
Bewerfen mit Kalksand. — (*psa-bulu-m) sä-bülu:m n. grob- 
kórniger Sand, Kies, sabui-éía n. Sandgegenden (Plin. 27. 8. 41), 
sabul-ö(n) m. = sabulum, sabul-ösu-s = arenosus; säburra f. 
Schiffssand, Ballast (sabüra Lucan. 4. 721), saburrä-re mit Ballast 
beladen, beschweren, saburr-@li-s aus Sand bestehend (Vitr. 9. 9), 
saburr-üriu-s m. Ballastfahrer (Or. inser. 4116). — 

Brugman St. IV. 167 £. — C. E. 686 f. — F. W. 187. 143. — Savels- 
berg KZ. XXL 222f. — 1) Pott KZ. VI. 128*): Auch die Venus Ama- 
thusia würde in unseren Ohren sehr verlieren, wollten wir daraus eine 
Venus etwa von Sandstedt (4μαθοῦς ist sabulosus) machen. — 9) Fick 
KZ. XXII. 207. — Nach Strabo und dem Schol von einem alten Herr- 
scher Auados. — 3) Walter KZ. XII. 418 Anm.: Wurzel spal, psal. — 
4) C. V. I. 164. 32). 283. 306. — 5) Vgl. Brugman l. c. — Walter KZ. XII. 375: 
Element gh: σµή-χ-α, νή-χ-ω, τρύ-χ-ω, φή-χ-ω, στεν-ᾶ-χ-ω. — 6) Eigene, 
vielleicht richtige Vermuthung. Ueber das Wort wurde nichts Näheres 
gefunden. — Sch. W.s. y. jedoch: ψιά, στία, στεία, στῖον, got. stains. — 
1) Klotz W. s. v. unrichtig: auch harena geschrieben, jedoch wohl wegen 
seiner, trotz der Quantitätsverschiedenheit nicht abzuläugnenden, Ver- 
wandtschaft mit areo und arena, in der Form arena vorzuziehen. — 
Vgl. Brambach: harena besser als arena, welche Form jedoch auch 
antik ist. 

BHID spalten, scheiden, trennen. — Skr. bhid 1) spal- 
ten, einbrechen, zersprengen u. s. w., 2) spalten — theilen, 3) spalten 
= öffnen, 4) lösen, 5) unterbrechen, stören, 6) brechen = ver- 
rathen, 7) spalten, theilen = entzweien, 8) Jemand mit sich selbst 
entzweien, 9) ändern, 10) unterscheiden (PW. V. 281). 

φιδ1). 
φείδ-ο-μαι (ion. φειδ-έ-ο-μαι) sich von einer Sache abacheiden, 

sich einer Sache enthalten oder entziehen; ablassen, unterlassen; 
schonen, verschonen (Fut. φεί-σο-μαι, ep. πε-φιδ-ή-σο-μαι, Aor. ἔ-φει- 
ca-unv, ep. Opt. πε-φιδ-οί-μµην. πε-φίδ-οι-το, Inf. πε-φιδ-ἐ-σθαι); 
φειδ-ό-ςε (φιδ-ό-ς Kallim. fr. 460) sparsam, karg, Demin. φειδ- 
ύλο-ς (E. M.); φειὸδ-ώ (0-05, οὔς) f. Schonung, Sparsamkeit, Karg- 
heit, φειδω-λή f. id. (δούρων IL 22. 244), φειδωλ-ία f. id., φει- 
δωλ-ό-ς schonend, sparsam, karg; φείδ-ων (ων-ος) — φειδωλός; ein 
Oelgefüss mit engem Halse, das nur wenig auslaufen lässt (Poll. 
10. 179); φεισ-μονή f. (Lex.), φειδ-α-σ-μό-ς m. = φειδώ (Liban.). 
— Φειδ-ία-ς der berühmte Bildhauer aus Athen zur Zeit des Peri- 
kles; Φείδ-ων (ωνος) König der Thesproten (Od. 14. 316), K. in 
Argos u. 8. w.; Φείδ-υλλα f. Athenerin; Φείδ-ιππο-ς Sohn des Thessa- . 
lus, Enkel des Herakles; ein Athener, Φειδό-λᾶος, -λεως, -Aag; 
Φειδό-σερατος Grammatiker in Athen. 
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fid^. 
den dire (fid-i) spalten, zerspalten, zertheilen, trennen, Part. 

(fid-to) fis-su-s getheilt, gespalten, als Subst. n. die Spalte, (fid-ti-li) 
fis-si-li-s zertheilbar, gespalten, (fid-tura) fis-sura f. Spalte, Spal- 
tung, fissi-o(n) f. das Spalten; (*fid-ter-na) Fis-ter-nae f. Stadt im 
Aequerlande = Gränzort (wo das Gebiet der Sabiner, Aequer und 
Vestiner zusammenstiess); bi-f'id-u-s, bi-fid-a-tu-s zweimal gespalten. 
— (fid-ni) fi-ni-S m. (seltener f., häufig Sp.) Scheide, Gränzlinie, 
Gränze (das Spaltende), (das innerhalb der Gränzen liegende) Ge- 
biet, Land; übertr. Gränze, Ende, Vollendung, Ziel, Zweck, Ab- 
sicht (jurid. Maass, Art, Beschaffenheit)?); fimi-re begränzen, in 
Gränzen einschliessen, genau abmessen, bestimmen, erklären; be- 
endigen, schliessen, aufhören, sterben; Part. fimtíu-s rhetor.: ge- 
hörig, numerós lautend (Cic. Or. 51. 170, vgl. 49. 164), Adv. finite 
mit Einschrünkung, insbesondere; pn f. Grünze, Bestimmung, 
Eintheilung, Erklärung, Regel; fini-tor (tör-is) m. Grünzmesser, 
Feldmesser, Begrünzer; fini-tümu-s, -Üümu-s (Superlativendung) an- 
grünzend, benachbart; übertr. nahe, ähnlich, verwandt); fini- 
t-iwu-s bestimmend (grammat. modus, Indicativ); Cor-fin-iu-m 
(cor-s Umfriedigtes, pag. 253) n. — umfriedigter Gränzort (an der 
Hauptbiegung des Aternus, wo das Gebiet der Peligner, Marru- 
ciner und Vestiner zusammenstiess). — (fid-bra) fl-bra f. (alt 
fibru-m n., vgl. antiqui fibrum dicebant extremum, a quo in sagis 
fimbriae et in iecore. extremum fibra Varro l.l 5. 79) Lappen, 
Fetzen, Faser, Fiber (vgl pulmo in duas fibras ungulae bubulae 
modo dividitur Cels. 4. 1), (*/ibra-re) fibrä-tu-s mit Fasern ver- 
sehen, faserig; fi-m-br-ia f. (meist Pl) Faser, Franse, die &usser- 
sten Theile, krause Haarlocken (Cic. Pis. 11. 25), Fimbria m. 
röm. Beiname, (*/fimbria-re) fimbria-tu-s = fibratus, gekr&uselt5). 

1) Pott E. F. I. 246; wozu B. Gl. 973b: Pottius apte confert. — 
Sch. W. s. v. — C. V. 291. 19): „etymologische Combinationen sind un- 
sicher". Vgl. noch 1. 388. II. 80. 38). — 2) Ascoli KZ. XVII. 386. 46). — 
B. Gl 1. ο. — Corssen I. 646; B. 351; KZ. III. 946. 262. — F. W. 139. 
— Goetze St. Ib. 151. — 3) Schweizer KZ. III. 867: könnte auch für 
fig-ni-8 stehen. — 4) Vgl. noch L. Meyer KZ. VI. 416. — 6) F. W. 1075; 
Spr. 194. 345: fibra, fimbria zu bhabh beben, zittern. 

bhu wehe! pfui!.— Interjection. 
φῦ Ausruf des Schmerzes, Unwillens, Abscheus: ach, wehe, 

pfui (φῦ φῦ Arist. Lys. 304); φεῦ, häufig φεῦ φεῦ; auch Ausruf 
des Bedauerns (φεῦ τοῦ ἀνδρός Schade um den Mann! Xen. Kyr. 
3. 1. 39), des Staunens, der freudigen Verwunderung: oh! ei! 
(φεῦ τὸ καὶ λαβεῖν πρὀσφθεγµα τοιοῦδ᾽ ἀνδρὸς ἐν χρόνῳ μακρῷ 
Soph. Phil 235; Schneidewin: wie herrlich ist es doch, nach so 
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langer Zeit auch nur die Anrede eines solchen Mannes [eines 
Hellenen] zu erhalten! Pape: o dass man doch wenigstens der An- 
rede eines solchen Mannes theilhaftig wird). 

fue, fu pfui! (Plaut. Ps. 5. 2. 5. Most. 1. 1. 37); fi (aus 
fui) fi! Ausdruck des Ekels (Plaut. Cas. 3. 6. 7); phy id. (Του. 
Ad. 3. 3. 59, cl. Prisc. 15. p. 1024). 

F. W. 472: pfui nur in der Plautin. Komódie und wahrscheinlich 
entlehnt; dagegen ist fi (aus fti) wohl ücht römisch; vgl. französisch 
fi, pfw. 

BHU wachsen, werden, sein; wachsen machen, er- 
zeugen. — Skr. bhü 1) werden, entstehen, geschehen; statt- 
finden, dasein, sich befinden, sein, 2) gedeihen, 3) gerathen, ge- 
langen; causativ: 1) in's Dasein bringen, erzeugen, bewirken, 
schaffen, 2) fovere, hegen, pflegen, fördern, beleben, erfrischen, 
3) äussern, zeigen, 4) umwandeln, umformen u. s. w. (10 Bedeu- 
tungen; Desiderativ 5 Bed.) (PW. V. 314). 

Qu. 
QU. — (gvjo) φύ-ω (Bol. φυ-ί-ω) 1) intr. wachsen, werden, 

entstehen, sein, 2) trans. wachsen machen, werden lassen, erzeugen, 
schaffen, hervorbringen (v, vor Vocalen, also im Pri. Imperf. und 
in πέφῦα, sonst v; Fut. φύ-σω, Aor. ἔ-φῦ-σα; Med. propt, wozu 
von Homer an Aor. Égv-v ich wurde, wuchs, Hom. 3. 8. gv, 
3. PL EÉgwv Od. 6. 481, Part. φύ-ντ-ε; Sp. und N. T. yp 
Perf. πέ-φυ-κα ich ‚bin geworden, gewachsen, bin, Hom. 3. Pl. πε- 
φύ-κᾶσι und πε-φύ-ἄσι, Conj. πεφύκῃ ll 4. 483, Part. fem. πε- 
pv-via, Acc. masc. πεφὺ-ώτας Od. 5. 477; der Aor. ἔφυν bei Hom. 
in eigentl. Bedeutung nur Od. 5, 481. 23, 190, übertr. oft in den 
Redensarten: iy à ἄρα οἳ φῦ χειρί, dv χείρεσσι φύντο, ὀδὰξ ἐν 
χείλεσι φύντες, wo φῦναι —= γενέσθαι, fest in etwas gerathen, fest 
damit verbunden werden) T. — φυ-τό-ς gewachsen; erzeugend, 
fruchtbar (Sp.), ἐλαιό-φυτο-ς olivenbepflanzt (Σάμος Aesch. Pers. 
884 D.); φυ-τό-ν n. das Gewachsene, Gewüchs, Pflanze, Geschöpf, 
Sprbssling. Kind, Demin. φυτ-άριο-ν n. (Athen. 5. 210. 9); φυτό-ω 
zur Pflanze bilden, Med. werden; φύτ-ιο-ς zeugend, hervorbringend; 
φυτ-ικό-ς von Pflanzen kommend, pflanzenartig. — φυτ-ά-ς (άδ-ος) f. 
Pflanze, Pflanzreis, Benker; φυτ-ών (ὦν-ος) m. mit Gewächsen be- 
pflanzter Ort (Sp.). — φυτ-άλιο-ς, φυτ- άλµιο-ς (durch Umsetzung 
aus φυτ-όλιμο-ς! vgl. (δ-άλιμο-ς) καρπ- άλιμο-ς, πευκ-ἄλιμο-ς) zeugend 
(ἁλαῶν ὀμμάτων ἄρα καὶ ἦσθα φυτάλµιος Soph. Oed- K. 149. 
Schneidewin: du brachtest also die blinden Augen mit auf die 
Welt? — gemitor caecorum oculorum ; vgl φῦσαι ὀδόντας, σῶμα, 
also ἄρα καὶ ἔφυσας ἆλαὰ ὄμματα;); φυταλιά (φυτάνη Galen. Gloss.) 
f. Pflanzstätte, Pflanzung, Gepflanztes, Gewächs (ep. stets v), 



— 634 — 

φυταλίζω = φυτεύω (Hes.). — φυτ-εύ-ώ pflanzen, zeugen, erzeugen, 
schaffen, bereiten (6 φυτεύσας der Vater, of φυτεύσαντες die Eltern), 
φυτευ-τό-ς gepflanzt, erzeugt, φυτευτ-µνό-ς zum Pfl. geh., das Pf. 
betreffend, φυτευ-τή-ς m. Pflanzer, φυτευ-τήρ-ιο-ν n. Pflanze aus 
der Baumschule, φύτευ-σι-ς f. das Pflanzen, Erzeugen, φυτεύσι-μο-ς 
zur Pflanzung, Baumzucht geschickt, φύτευ-μα(τ) n. das Gepflanzte, 
Pflanze, gvre(F)-ia f. = φύτευσις, Pflanzenwuchs (Theophr.); ἐμ- 
φυτεύω einpflanzen, einpfropfen; ein Gut in Erbpacht geben (Novell.), 
ἐμφυτευ.τή-ς m. Erbpächter (ibd.), ἐμφύτευ-σι- f. das Verpachten 
eines Guts in Erbpacht (ibd.), ἐμ-φύτευμα(τ) n. ein in Erbpacht 
gegebenes Gut (ibd.), ἔμφυτευτ-ικό-ς den Erbpacht betreffend (ibd.). 
— φυ-ή f. (bes. episch und Ιστ.) Wuchs, Wohlgestalt, Ansehen, 
Schónheit; natürliche Anlage; Stamm, Geschlecht (Hom. und He- 
siod nur von der Menschengestalt und stets im Accus.; Hom. mit 
δέµας, μέγεθος, εἶδος, under, φρένας). — (φυ-τι) φύ-ει-ς f. natür- 
liche Beschaffenheit (Hom. nur Od. 10. 303 φαρμάκου des Wunder- 
krautes), Naturanlage, Wesen einer Person oder Sache; Natur- 
ordnung, -einrichtung; Natur, als zeugende, schaffende Kraft, daher 
Zeugung, Schaffen (Sp.); das Erzeugte: Geschöpf, Geschlecht, 
Nachkommenschaft; φύστι-ς f. (Aesch. Pers. 926 D.), φύ-τλη f.?) 
(Pind. und spät. Dicht.) = φύσις; φυσι-κό- natürlich, natur- 
gemäss, physisch (5 φυσική, erg. θεωρία, Naturforschung, Physik); 
später auch: zauberisch, sympathetisch, φυσικ-εύ-ο-μαι als Natur- 
kundiger, Physiker sprechen (Sp.); φύσι-μο-ς zum Zeugen, Wachsen, 
Keimen geschickt, fähig (Theophr.); (φυσιο-) φυσιό-ω Einem etwas 
zur Natur machen, φυσίω-μαίτ) n. angeborene. Neigung, Naturtrieb 
Hipparch. ap. St.); φυσί-ζοο-ς Leben erzeugend, belebend, ernährend 
αἷα Il. 3, 243. 21, 63. Od. 11. 901). — φύ-τώρ (τορ-ος) m. Er- 
zeuger, Vater (Hes.), φυτόρ-ιο-ν π. Pflanz-, Baum-schule (Geopon.). 
— φῦ-μα(τ) n. Gewächs, Auswuchs, bes. Gewächs am Leibe, Ge- 
schwür (Her. 3. 133), φύη-μα(τ) n. id. (Hippokr.), Demin. φυμάτ- 
so-v n. (id.), φυματ-ία-ς m. einer der G. hat (id), φυματ-ό-ω G. 
erzeugen, Med. bekommen (id.), puuar-wöng G. ähnlich, voll von 
G. (1). — φῦ-λή f. 9) Geschlecht, Stamm, deren mehrere: ver- 
einigt ein Volk, einen Staat bilden (in Sparta 3, in Athen urspr. 4 
[siehe pag. 122], später 10, zuletzt 12 φυλαί; eben.so heissen 
φυλαί die 12 Volksstämme der Perser, die 12 Stämme Israels im 
N. T.; für das lat. tribus Plut.), b) eine Heeresabtheilung, die zu 
einer φυλή gehört (onlırav, πεζῶν, ἱππέων), c) Geschlecht, Gattung, 
Ordnung; Volk (N. T.); φῦλέ-τη-ς m. Zunftgenosse (tribulis, Schol. 
ad Ar. Av. 368 συμπατριώτα), φυλετ-ικό-ς dem Zunftgen. geh., ihn 
betreffend, φυλέτ-ι-ς (16-05) f. zu φυλέτης, auch = φυλετινή (ἐκ- 
κλησία φυλέτς comitia tributa D. Hal. 7. 59), φυλετ-εύ-ω zum 
Zunftgen. machen; «Φυλ-εύ-ς Stammgenosse, Sohn des Augeias und 
Vater des Meges (Φυλείδη-ς) aus Elis. — ἔκ-φυλος nicht zum Volks- 



— 656 — 

stamm geh., fremd, ungewöhnlich, übernatürlich; ἔμ-φυλος zum 
Volksstamm geh., Stammgenosse (Od. 15. 273, später ἐγγενής); κατα- 
φυλα-δόν nach Stämmen, stammweise (Il. 2. 668); Τρι-φυλ-ία f. 
der südlichste Theil der Landschaft Elis im Peloponnes, dessen 
Einwohner Τριφύλιοι aus drei verschiedenen Stämmen gemischt 
waren. — φῦ-λο-ν n. Geschlecht, Gattung im weiteren Sinne (Hom. 
Hes. nur Nom. Αοοι); politisch: Volksstamm, Nation; im engsten 
Sinne: Stamm, Geschlecht, Familie. — φυλ-ίη f. (nur Od. 5. 477 
δοιοῦς θάμνους" ó μὲν φυλίης, ὁ 6° ἑλαίης) der wilde Oelbaum 
(sonst ἀργιέλαιος, κότινος), nach Anderen: lentiscus oder rhamnus 
alaternus Linn, Wegdorn; φυλ-ιπή f. ein stets grünender Baum, 
eine Bhamnusart; nach Anderen — φυλίη (Theophr. Diose.)?). — 
φυ-ες: ἆἀ-φυ-ής ohne Naturanlagen, einfültig , im guten Sinne: 
schlicht (Soph. Phil. 1014, dazu Schol. ἄκακον ἀπὸ φύσεως), auch 
von kóürperl. Erscheinung, ίἔλαιο-φυής mit Oelbäumen bewachsen 
(Eur. Ion 1480), εὐ-φυής von schönem Wuchs, schóngewachsen, 
(meist übertr.) von guten Naturanlagen, καχο-φυής. von schlechter 
Natur, sowohl körperlich als geistig, ößo-puns von gleichem Wuchse, 
gleicher Statur, συµ-φυής zusammengewachsen, fest vereinigt, ὕπερ- 
φυής überwüchsig, übermüssig, ausserordentlich (bes. Adv. ὑπερ- 
φυῶς wunderbar, sonderbar, gar sehr) u. s. w. — ὕπερ-φί-αλο-ς 
(statt -φυ-αλο-ς) überwüchsig, überstark, übermächtig, meist tadelnd: 
gewaltthätig, verwegen, übermüthig, stolz (im guten Sinne bei 
Hom. nur Od. 21. 289 ὑπερφιάλοισι μεθ. ἡμῖν unter uns über- 
mächtigen, überlegenen Leuten) (Adv. -φιάλως übermiüssig, allzu- 
sehr)* 
kun Zeugung: (φυ-τυ) φι-τυ (Dissimilation)?). — φι- 

τύ-ω = (ρυτεύω» säen, pflanzen, zeugen, erzeugen (Trag., seltener 
in Prosa), gi-rv-; m. Erzeuger, Vater (Lykophr. ) itv n., φίτυ- 
nal) n. Keim, Spross, übertr. Sohn, Nachkomme; φιτυ-ποιμήν 
(poet. statt φυτοκόμος) m. Pflanzenhüter (nur Aesch. Eum. 911 D. 
στέργω yaQ, ἀνδρὸς φιτοποιµένος day, τὸ τῶν δικαίων τῶνδ' ἀπέν- 
Θητον γένος). 

φεξ. — ὑπέρ-φευ —i ὑπερφυῶς; ὑπεράγαν) übermässig, all- 
zusehr (Aesch. Eur.)?) [ὑπὲρ τὸ φεῦ B. A. 69]. 

φοξ. — (φοί-ατ = Skr. bhavat) φώτ: φώ-ς (φωτ-ός) m. 
poet. der Zeugende — Mann (Hom. oft mit Nachdruck: der tapfere 
Mann, Held); der Sterbliche, Mensch (bes. Pind. Trag.)9). — 
(φο-α) φύ-α ἐξανθήματα (Hes.). 

(poF-1-Ta jo) φο-ι-τά-ώ, ion. gor:é-o, (Frequent., auf das da 
Sein, die Anwesenheit bezogen) hin- und her-gehen, aus- und ein- 
gehen (mit dem Nebenbegriff des wiederholten und häufigen, oder des 
planlosen , unsteten, raschen, heftigen Gehens)") (von Vögeln: φοι- 
τῶσ fliegen unstät Od. 2. 182), auch von Sachen: von eingeführten 
Waaren (so Her. 3, 115. 7, 23. 25), von eingehenden Abgaben; 



— 636 — 

wahnsinnig umherrasen (Soph. Ai. 59 φοιτῶντ ἄνδρα μανιᾶσιν 
νόσοι.. Oed. R. 1255 φοιτᾷ ydQ .... λυδσῶντι Ó' αὐτῷ δαιμόνων 
δείκνυσέ τις), in Verzückung umherschwürmen (von den Bakchan- 
tinen und den Priestern der Kybele) (bei Homer Prüsens und 
Imperf., φοιτή-τη-ν statt ἐφοιτάτην I. 12. 266, dann noch Part. 
Aor. fem. φοιτήσασα Il. 20. 6); φοιτίζω = φοιτάω (Iterat. φουτίζ- 
ε-σκ-ε h. h. 25. 8 und spät. Dichter); φοῖ-το-ς m. das óftere wieder- 
holte Gehen, Kommen, Herumirren; übertr. Wahnsinn, Raserei, 
Wuth; φοιτη-τή-ς (-τήρ) m. der öfters Kommende, Gehende, Schüler, 
Lehrling, φοίτη-σι-ς f. das óftere Kommen, Gehen, bes. das Gehen 
in die Schule (ἐκ φοιτήσεως Περικλείου aus der Schule des Ῥ. 
Paus. 5. 17. 4), φοιτ-ά-ς (-άδ-ος) f. die Herum-irrende, -schweifende, 
die Rasende, bes. die schwärmende Bakchantin; φοιτ-αλ-ἔο-ς herum- 
irrend, -sehweifend, rasend; φοιταλ-ιώτη-ς, -ιεύ-ς Beiw. des Bak- 
chos, der Herumschwürmende. 

bhu-dh. — Skr. budhná m. Boden, Grund, Tiefe; das 
Unterste; Boden eines Gefüsses, Fuss eines Baumes (PW. V. 108). 

πυθδ). — muß-unv (μέν-ος) m. Boden, Grund, als Wuchs, 
Stätte des Wachsens; das Unterste: Boden von Trinkgefässen, 
Fuss, Fussgestell, Wurzelende, Wurzel (arithm.: Wurzelzahl), πυθ- 
µενό-θεν von Grund aus, von der Wurzel aus (Hippokr.), Demin. 
πυθµέν-ιο-ν n. (Geopon.), πυθµεν-ικό-ς zur Wurzelzahl geh., πυθ- 
μεν-έ-ω die Wurzelzahl haben (Iambl.). — (zv6-vo [e Skr. budh-na], 
πυν-θα, πυν-δα [9 zu ὃ durch Einfluss des Nasals], πυν-δα-κ) 
πύν-δαξ (-δακ-ος) m. Grund und Boden eines Gefüsses; Griff des 
Sehwertes (Soph. fr. 291). 

u. 

fu. — fu-o veraltet; davon: Perf. fu-i ich bin gewesen, 
(fu-érim ich sei g., Plusqu. fu-éram ich war g., fu-issem ich würe 
g.; Fut. ex. fu-éro ich werde g. sein; Fut. Part. fu-türu-s der sein 
wird, künftig, Inf. fö-re (€ zu ó durch folgendes r); Impf. Con. 
fó-rem, -res, rei, -rent ich wäre; alte Formen: Conj. ft-am, -as, 
-at, -ani hei alten Trag. und Komikern, fuat auch Verg. A. 10. 
108, füvimus Enn. ap. Cic. de or. 3. 42. 168: nos sumw Romani, 
qui fuimus ante Rudini, fuitne Plaut. Capt. 633, fuerim Naev. 
Com. R. p. 18, fuerint Plaut. Poen. Prol. 110; Perf. 3. 8. fuet, fuueit 
C. I. L. 32. 1051); fu-tà-re (futavit fuit, futavere fuere Plac. GL). 
— fü-tu-dre (fu-twi, fw-tu-tum) (vgl. φι-τύ-ω pag. 635) in der 
grükoital. Periode decent: zeugen, erst auf italischem Boden un- 
anständig geworden: beschlafen (Mart.), füfu-tor (tör-is) m. Bei- 
schläfer (id.), futw-tr-ir (ic-is) beschlafend (id.), fwtw-ti-0(m) f. Be- 
schlafen, Beischlaf (id., Catull). 

bu. — tri-bu-s (bu-s) m. urspr. Drei-wesen, Dreistamm (vgl. 
pV-An)?); einer der drei Stämme oder Stammtribus (Ramnes, Ti- 
lies, Luceres) der freien röm. Bürger; seit Servius Tullius eine 
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Volksabtheilung überhaupt, Tribus (4 für die Stadt, (ribus urba- 
nae; 26, später 31, für den ager Romanus, tribus rusticae), iribu- 
(ws nach Tribus eingerichtet, tribusweise geschehend, tribu-ti-m 
tribusweise, bezirksweise (vgl. legem centuriatis comitiis tulere, ut 
quod iributi plebs iussisset, populum teneret. Liv. 3. 55. 3); tribu- 
lis m. der zum Tribus Mitangehörige, Zunftgenosse, Zünftler, 
tribu-ariu-s zum Tribus geh.; iribu-nu-s m. Tribusvorsteher, Tribun, 
Vorsteher, Vorgesetzter (tribuni aerarii Zahlmeister, ir. militum 
Kriegstribunen, Oberste, bei jeder Legion 6, tr. plebis Volks- 
tribunen, Schutzbeamte der Pebejer), tribun-ic-iu-s zum Tribun geh., 
vom Tr. herrührend, tribunicisch, Subst. m. ein Mann, der Volks- 
tribun gewesen, íribun-a-tus (tus) m. Tribunat; tribün-al (ali-s) 
n. (eig. tribunale, erg. suggestum) Tribunal, der auf Stufen erhöhte 
Sitz des Tribun's und anderer obrigkeitlicher Personen; übertr. 
Todtenhügel (Tac. A. 2. 83), Damm (Plin. 16. 1. 1). — tribu-öre 
(tribu-i) zutheilen, ertheilen, schenken, erweisen, gewähren, ein- 
räumen, willfshren, beilegen, zuschreiben, eintheilen, zertheilen, 
Part. tribü-tu-s, als Subst. n. Abgabe, Tribut, Beitrag, íribut-ariu-s 
zum Tribut geh., steuer-bar, -pflichtig, tribu-t-ö(n) f. Theilung, 
Eintheilung, Contribution, tribü-tor (tör-is) m. Geber, Ertheiler 
(App.), tributdr-ju-s das Geben betreffend (Dig.). 

fau. — fäv-u-S m. Wabe-Bau, Honigseheibe !^). 
{οα 11). — (*fev-ere erzeugen, gebüren, vgl. fle-re pag. 626) 

Part. f&-tu-8 a) befruchtet — trächtig, schwanger, tibertr. frucht- 
bar, ergiebig, b) was geboren, geworfen hat!?); con-feta sus eine 
Sau, die eine Schaar Ferkel ,zusammengeferkelt" hat, dann die 
Sau mit den Ferkeln zusammen (confeta sus dicebatur, quae cum 
omni fetu adhibebatur ad sacrificium Paul. D. p. 57. 21); ef-féta 
ein Weibchen,.das geboren, geworfen hat, dann dadurch ge- 
schwächt ist, weit häufiger überhaupt: effefu-s erschöpft, entkräftet; 
fe-tä-re hecken, Junge gebären (Colum.), befruchten (August.); 
fe-tu-s (tis, Dat. Pl. féfis Ace. ap. Non. p. 489. 6) m. das Ge- 
b&ren, Werfen, Hecken, (dann das Ergebniss dessen:) Brut, Zucht, 
übertr. Fruchtbarkeit, Gedeihen, fetu-ra f. id., fetura-tu-s befruchtet 
(Tert.), fet-0su-s fruchtbar (Vulg.); feti-ficu-s befruchtend (Plin.), 
fetifica-re = fetare (id.); feti-fer Fruchtbarkeit bringend ( Nilus, 
Plin. 7. 3. 3). — fé-cundu-s gebärend, fruchtbar (vom Boden, 
von Pflanzen, Thieren, Frauen), übertr. reich, voll, ergiebig; activ 
(selten): fruchtbar machend, Adv. fecunde, fecundi-ta-s (tati-s) f. 
Fruchtbarkeit, Fülle, Menge, fecunda-re fruchtbar machen, fecundi- 
täre (id., Fabr. inscr. 169). — f6-n-us (ór-is; vgl. pe-n-us, fac-i- 
n-us) n. = τόκος, das Hervorgebrachte, Getragene, Ertrag, Ge- 
winn, Vortheil, Zinsen vom Capital, das Capital selbst, Zinsen 
und Capital = Schuldenlast (fenus appellatur naturalis terrae fe- 
ms; ob quam causam ei nummorum. fetus. fenus. est vocatum)'?), 

' 
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Demin. fenus-cilu-m n. niedrige Zinsen (Plaut. Ps. 1. 3. 53), (/enes- 
bri) fené-bri-s zu Zinsen gehörig; (*fener-u-s) fenerä-re gegen 
Zins ausleihen, leihen, gewähren, feneraü-ri ausleihen auf Zins, 
wuchern, fenerä-to mit Zinsen (Plaut.), fenerat-ic-iu-s = fenebris 
(Cod.), fenera-tor (tör-is) m. Geldleiher, Capitalist, Wucherer, fener- 
ärius id. (Firmic. 3. 8), fem. fenera-tr-ix (icis), feneratör-iu-s wuche- 
risch, wuchernd, fenerä-ti-ö(n) f. Ausleihen auf Zins, Wucher. — 
(fe-lo, fe-li, fe-I3c) felix (felicis) fruchtbar, fruchtbringend, er- 
zeugend (vgl. felices arbores Cato dixit, quae fruclum ferunt, in- 
felices, quae non ferunt Paul. D. p. 92); übertr. glücklich, glück- 
selig, beglückt, activ: Glück bringend, beglückend!*), Felix röm. 
Bein. (Sulla, Claudius, Julia), Adv. felici-ter; felici-ta-s (täti-s) f. 
Fruchtbarkeit (Plin.), Glück, personif. Glücksgöttin (Felicitas Julia, 
Bein. Lissabon’s), (* felicitat-are) felicitare oft, sehr glücklich machen 
(Donat. vit. Verg. 4). — fe-le-s (Nebenf. fé li-s Plin. 6. 29. 35) 
f, Katze (= die gebärende, fruchtbare; vgl sw-s), Marder, übertr. 
Räuber, Dieb, fel-inu-s, felin-eu-s zur Katze geh. 9). 

fou. (s fou-eu-s) fü-Cu-8 m. Drohne, Brutbiene (zeugend) 6). 
fu-d?). ' 
(fu-d-no, fundo, vgl. mv9-va, πυν-δα-κ pag. 636) fundu-s . 

m. Boden, Grund, Grundstück, Gut, Landgut, funditus von Grund 
aus, gründlich, gänzlich, völlig; Fundi m. Pl Küstenstadt in La- 
tium (jetzt Fondi), Fund-anu-s zu Fundi geh., Fundan-iu-s Name 
einer röm. gens, -ia Gemalin des Varro; funrdà-re mit Grund und 
Boden versehen, gründen, begründen, anlegen, befestigen, Part. 
fundä-tu-s gegründet, dauerhaft, fest, funda-tor (tor-is) m. Gründer, 
Begründer, funda-ti-o(n) f. Gründung, Grundlegung (Vitr.) fundä- 
men (min-is) poet., fundämen-tum n. Grund, Grundlage; prö- 
fundu-s 8 (eig. vorwärts in den Boden hinein, abwärts nach dem 
Boden, daher:) bodenlos, tief, Subst. profundu-m n. Tiefe, Meeres- 
tiefe, Meer !?), Abgrund, Adv. profunde, profundi-tà-s (täti-s) f. (spät) 
— »rofundum. — funddu-lu-s m. Blinddarm (quod .. . ex una 
parte solum. apertum Varro l. l. 4. 22; vgl ooi τῆς μήτρας 
τὸ ἄνω µέρος Ἠθοε.) 19). 

B. Gl. 276 ff. — Corssen I. 81. 143. 168. 363. 1I. 81. 780; B. 191; 
KZ. XIX. 156. — C. E. 806; KZ. XIIL 897; St. V. 497. — F. W. 140f. 
472. — Windisch KZ. XXIII. 208. — 1) C. V. 187. 23). 211. 297. II. 
364. 10. — 2) L. Meyer KZ. VII. 260: Suffix -tra (goth. pla), An: 
φύ- τλη, ἐχέ-τλη, γενέ-θλη. — 3) Anders Hehn p. 90 f.: φυλία (πᾶν ὅσον 
d xaoxo E λαίαςρ, κότινον καὶ φυλίαν καὶ ἔλαιον Pausan. 2. 82. 9) das Ge- 
wüchs überhaupt, und zwar das immergrüne, da in diesem die Lebens- 
kraft als besonders reich. sich darstellt; wenn eine bestimmte I ianze, 
dann wohl die Myrte, die bei Homer nicht genannt wird. — 4) C 
708. — Düntzer KZ. XII. 2. — Vgl. Buttm. Lex: II. 818. — Sch. 'w 
8. v. (jedoch zweifelnd: qvo — 9ezxtQov5gc?) — Die Alten: von φιώλη 
Schaale, eig. was über den Rand der Schaale läuft, , übermüssig"; 
dagegen Pape W.: was eben so wenig wahrscheinlich ist, als die un- 
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passende Erklärung der alten Grammatiker: τὸν παραβαίνοντα τοὺς διὰ 
φιασλῶν γενοµένους Όρχους „bundbrüchige“, womit der Gebrauch des 
Wortes nicht übereinstimmt. Ders. deutet dann: = ὑπέρβιος, von dem 
es als mundartl. Umbildung gedeutet werden kann, statt ὑπερβίαλος. --- 
5) C. E. 707 f. — 6) C. E. 1. ο. — L. Meyer KZ. V. 368. — S. W. s. v. 
— Sch. W. s. v. — Aehnlich F. W. 137: bhavant, bhavat, eig. Part. 
Prás. von bhu, dann „edler Mann“. : Vgl. Ameis-Hentze ad Od. 4. 247: 
gas (qvo) eig. Particip: der Zeugende, dann Mann, nur poet. und von 
schränkterem Gebrauche, während das allgemeinere ἀνηήρ mehr den 

männlichen Charakter bezeichnet. — Pape W. s. v.: die Ableitung schwankt 
zwischen φηµέ, der mit Sprache Be bte, wie µέροψ, und gvo, entw. 
der Erzeugende, der Mann, oder der Erzeugte, das Geschópf, der Mensch. 
— 1T) C. E. L c.(?; KZ. Ἱ. ο. — F. W. 1079: 8p$ coniungere: qoi-t-og 
das Umherschweifen, Oftkommen, φοιτ-άω oft kommen. — Sch. W. s. v.: 
lat. bito, beto; St. Ba, Baívo gehen. Ebenso Walter KZ. XII. 419. — 
8) Ascoli KZ. XVII 338. 76). 342. — C. E. 268. 516. — F. Spr. 348. — 
Grassmann KZ. XII. 91. 6). 114. — Kuhn KZ. II. 320. III. 386. — Leger- 
lotz KZ. VII. 67. — PW. s. v. — Pott KZ. XIX. 27 f. — Sch. W. s. v. 
— 5, W. s. v. — Sonne. KZ. XII. 297. 11). — Windisch K. B. VIII. 
44. 12). 440. — Corssen B. 227: bhund ferre, sustentare; Grund und 
Boden als tragend, stützend; fest. — F. W. 140. 380. 472: badh, bhad 
graben; bhudhna, bhudhma(n). — Grimm W. a. v. boden 1I. 208 f.: fun- 
dus zu fundere; fundere bedeutet giessen, sprengen, schleudern, fundus 
den Grund und Boden, worauf gegossen, geschüttet wird, die Tiefe. Die 
griechische Sprache gewährt βαθὺς — profundus, βάθος und genäselt 
βένθος (wie πάθος und πένθος) = fundus, aber auch πυθµήν = bo- 
dam. In diesen griech. Formen allen entfernt sich der Labialanlaut vom 
lat. f, goth. b, wogegen die inlaut. Aspir. € dem goth. d in biudan zu- 
sagt. — Schweizer-Sidler KZ. III. 848: budh-na ist dasselbe Wort mit 
bradh-na von W. brdh = vrdh, vrh „wachsen“ und bedeutet eigentlich 
»Wurzel". — 9) Corssen I. 168; N. 208; KZ. XIIL 179. — Ebel KZ. VI. 
422, VHI. 241: „Ableitung noch sehr unklar“; vgl. oskisch írííbum Acc. 
f., altir. atrab n. possessio, domicilium , welsch adref, atref (domus) u. s. w. 
(dagegen Corssen KZ. l. c: und €. E. 926). — 10) F. W. 140. — Corssen 
B. 67: bhag backen: Wabe als gebackene, da das Zusammenbacken 
derselben eine Hauptthätigkeit der Bienen ist. — Pott E. F.! 211: dhw 
— fw: favu-s duftende Wabe (wozu C. E. 269: ?). — 11) F. W. 464: 
dha säugen, aufziehen, sättigen; oder zu bhu? F. Spr. 331: dha setzen 
== Frucht tragen; empfangen, gebüren. — 12) Vgl. Klotz W. s. v.: von 
einem erloschenen Stamm feo, wovon auch femina [vgl. pag. 388], fe- 
cundus, felix, weshalb die Schreibweise foetus ganz zu verwerfen ist 
(vgl. noch Brambach Hülfsb.) — 13) Vgl. noch Aufrecht KZ. II. 147. — 
Schweizer-Sidler KZ. VIIL 469: fenus, faenus = fovinus und fetus = 
fovitus. — 14) B. Gl: bhag veneratio, cultus: ad bhag traxerim lat. fe- 
vocis fe-liz. — Sonne KZ. XIV. 341: W. dhar = Sal; arbor fe-lix = 
δένδρον τεθηλός. — 15) Corssen B. 191. — 16) F. W. 472. — 17) Pott 
KZ. XIX. 28. — Grimm W. l. c. (Anm. 8): profundus gehört zu pro- 

e und meint das ausgegossene, tiefe, dicke, profunda silva den 
tiefen dichten Wald, vgl. zew φύλλα, καρπό», wie profusa coma dichtes, 
auf den Boden reichendes Haar. — 18) Bugge St. IV. 344: fundus und 
altn. δούν identisch. In schwedischen Dialekten wird der Blinddarm der 
wiederkäuenden Thiere botten m. oder botining m. genannt, in norweg. 
Dial. botn, botming oder bytning; in der Volksspr. Ostpreussens: bottend. 
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bhüka Loch, Oeffnung. — Skr. bhüká m. n. Loch, Oeff- 
nung (PW. V. 333). ' 

fauc-es (i-um) f. (Nom. Bing. faur nur Cael. Aur. tard. 2. 11) 
Kehle, Schlund, Rachen, von Localitäten: Schlund, Tiefe (Cie. n. d. 
2. 37. 95), Engpass, Hohlweg (vgl. summum gulae fauces vocan- 
tür, extremum stomachus Plin. 11. 37. 149), írifaur aus drei 
Schlünden, Rachen kommend (Cerberus haec ingens latratu regni 
trifauci personat Verg. A. 6. 417); curia Faucia ein Theil der 
röm. Curie (Liv. 9. 38); föc-än-eu-s schlundartig (Col); foc-ale 
(ali-s) n. Halsbinde (getragen in Krankheiten oder als Zeichen der 
Weichlichkeit); (*focu-s) of-focare, prae-föcare, suf-föcare die Kehl 
zuschnüren, erwürgen, ersticken. 

F. W. 141. — G. Meyer St. V. 56. — B. Gl. 267b. 276a: bhug 
edere, vesci, fru. — Pott L! 142: ha: fu, fau. Dagegen Ascoli KZ. 
XVIL 347: „faux lassen wir einstweilen lieber bei Seite“. Corssen B. 
$216 f.: es lässt sich nicht entscheiden, ob fw zu fau gesteigert wurde, 
oder ob in « das Suffix -vo enthalten ist, oder ob fa-wx aus *fa-ox ent- 
standen ist, das eine Bildung wie vel-or, cel-ox wäre. Urspr. W. gha. — 
Ueber die strengwissenschaftliche Bedeutung von gula (Weg der Speisen 
bis zum Magen, Schlund im Allgemeinen), fawces, stomachus (Speise- 
röhre im heutigen Sinne des Wortes) s. Brücke KZ. XI. 266 ff. 

BHUG, europäisch bhrug: brauchen, geniessen. — Skr. 
bhug 1) geniessen, zu geniessen haben, zu Nutzen haben, 2) zu 
geniessen — zu beissen haben, den Lohn davontragen, 3) zu Nutzen 
sein, frommen, dienen; causativ: essen lassen, speisen mit (PW. 
V. 301). 

puY'). ' 
ἀ-φυγ. — ἀ-φύξειν (nur Il. 1. 171: οὐδὲ 0’ olo ἐνθάδ ἄτι- 

uos ἑων ἄφενος καὶ πλοῦτον ἀφύξειν ich, der ich hier so beschimpft 
bin, glaube nicht, dass du noch grosse Schätze erwerben oder 
erobern wirst)!) 

fug, frug?). 
fu-n-g-i Genuss haben (vom Beneficium, daher mit Abl. =) 

verwalten (die röm. Amtsverwaltung ist Genuss eines Beneficium), 
verrichten, besorgen, sich beschäftigen; speciell: leisten, entrichten, 
bezahlen, Part. func-tu-s; func-ti-o(n) f. Verwaltung, Verrichtung; 
Bezahlung (Cod.); de-fungi ein Geschäft zu Ende bringen, voll. 
enden; euphemistisch: sterben, Part. defunc-tu-s == mortuus; per- 
fungi = defungi; überstehen; geniessen. 

frux (Nebenf. frug-is, Nom. Sing. frug-e-s in der e-Declin., 
Neue I. 512), (Gen. früg-is) f., bes. im Pl. früg-es (um), Frucht 
(Hülsen-, Erd-, Feld-früchte); übertr. Nutzen, Gewirn, ‘Erfolg, 
Reife; frügi (Dativ) zur Frucht tauglich, zur Brauchbarkeit --- 
brauchbar, geeignet, tüchtig, brav, wacker (homo, oir, amicus u. 8. w.; 
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victus, cena)°); frug-äli-s zu den Früchten gehörig; öfter von frugi: 
sparsam, mässig, bieder, brav, wacker (aber nur im Comp. und 
Superl; vgl. frugalis quaeque sit apud illos non frugi, nam quo 
modo alio fiet frugalitas? Quint. 1. 6. 17), Adv. frugali-ter; frugali- 
ta-s (tati-s) f. Sparsamkeit u. s. w.; fruge-sc-re Frucht bringen, 
fruchtbar sein (Prudent., Tert); frugamenta a frugibus appellata 
(Paul D. p. 91. 11). — (*/rugv-i) fru-i Gebrauch machen, ge- 
brauchen, Genuss haben, geniessen; Umgang haben, verkehren; sich 
laben, erfreuen (jurid.: Niessbrauch haben, Nutzen ziehen), Part. 
fructu-s, fru-i-tu-s; frue-tu-8 (-ts, -W-is Varro r. r. 1. 2. 19, 
-li Ter. Ad. 5. 4. 16) m. Genuss, Frucht (Baumfrucht), Ertrag, Er- 
zeugniss, Erfolg, Wirkung; fructu-ariu-s fruchttragend, auf Früchte 
bezüglich, zum Niessbrauch dienend (Dig.), Subst. -ariu-s, -ària m. f. 
Nutzniesser, -in (Dig.); fructu-ösu-s fruchtreich, fruchtbar, ergiebig, 
einträglich, nützlich, Adv. -öse (August.); fructe-sc-re fruchtbar 
werden (Mar. Vict.); fructi-fer = fructuosus (Plin., Col); (frugi- 
min, frug-min, fru-min) fru-men (min-is) n. Opferbrei (aus Korn), 
Speiseróhre (vielleicht: Kehlkopf); frü-men-tu-m .n. Getraide, 
frument-ac-eu-s aus G. bereitet (Veget., Hieron.), frument-äriu-s 
zum G. geh., bes. in der Kriegssprache: zum Proviant, zur Fou- 
rage geh.; Subst. m. Getraide-händler, -lieferer; /rumentä-ri (in 
der Kriegssprache) sich Getraide holen, fouragieren; mit Getraide 
versorgen (Tert.), frumentä-tor m. Fourageur (Liv. 2, 34. 31, 36), 
frumentä-tiö(n) f. das Fouragieren; Getraidevertheilung (Buet. Aug. 
40. 42). — (frug-ni-sc-i) frü-ni-sc-i (vgl con-qwi[c]-ni-sci, *nac- 
nisch == nancisci) geniessen (Paul D. 9. 2. Plaut. Rud. 4. 3. 73. 
Lucil. M. 18. 2), Part. fru-mi-hes; in-frunitu-s ungeniessbar, ein- 
fütig, albern (Sen., Macrob., Vulg.) 

1) L. Meyer KZ. XIV. 96 ff. — S. W. s. v.: „ich vermeine d. i. 
gedenke nicht, wührend ich ungeehrt bin, hier dir (für dich) Ueberfluss 
und Reichthum (gleichsam mit vollen Gefässen) zu schöpfen, d. i. auf- 

en oder zu sammeln". Dies die wahrscheinlichste Erklärung nach 
Wolf Vorl. S. 102 (Kl. Schr. II. 686), der die meisten neueren Ausleger 
gen. σοέ ıst dat. commodi. L. Meyer ist unter den Herausgebern 
Y. Koch gefolgt. — Aehnlich Ameis-Hentze ad l. c.: &qv£si der bildliche 
Ausdruck zur Bezeichnung der Fülle: aufhüufen. — 2) Ascoli KZ. XVII. 
385. 49). — B. Gl. 276a. — Bugge KZ. XXII. 485 (fruitus = *frwvetos, 
* frugvetos, *frugetos). — Corssen I. 87. 421*). II. 284. 782; B. 56; KZ. 
XL 864. — C. E. 183. 186. 584. — F. W. 139. 381; F. Spr. 844. 849. 
— Goetze St. Ib. 176. — Grassmann KZ. XVI. 163* (r fällt nach Lippen- 
lauten im Anlaut oft weg: bhug = frug, bhang = frang). — Kuhn EZ. 
IL 897. IV. 18 (fruor = fruhor, vgl. via = veha). V. 218. VI. 157. — 
L. Meyer L c. — M. Müller EKZ. Iv 278. — Roediger KZ. XVII. 316. 
— Sehweizer-Sidler KZ. IL 880 f. XI. 76. XIII. 312. — J. Schmidt KZ. 
XXIIL 270. — Zeyss KZ. XVII. 421. — 3) Corssen N. 82 f. fasste frugi 
als Gen. der Eigenschaft oder des Werthes, vgl. homo nihili,(entw. vom 
Nom. */rwg-w-m oder *frug-iu-m). — Dagegen mit Recht Schweizer- 
Sidler in der Recension des Werkes KZ. XVII. 306: „warum /rugi gleich 

Vanidöek, etym. Wörterbuch. 41. 
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nihili Genetivus von einem frugum oder frugium sein müsse und nicht 
Dativus von frug sein könne, sehen wir nicht ein‘. — Nun auch Corssen 
selbst I.? 729*: „meine frühere Vermuthung muss ich als unhaltbar jetzt 
verwerfen wegen folgender Plautinischen Stellen: Truc. 1. 1. 13: beni- 
gniusne an bonae frugi sies. Capt. 966: bonus vir numquam neque frugi 
bonae. Cas. 180: bonae frugi hominem u. s. w. ch fasse also fruge, 
frugei, frugi als Dativ des Zweckes mit der Bedeutung ‘zur Brauchbar- 
keit, zum Nutzen" *. 

- 

BHUGH biegen = ausbiegen, umbiegen, sich wenden, 
fliehen. — Skr. bhug biegen (PW. V. 301). 

φυγ. 
φεύγω a) intrans. fliehen, entfliehen, entrinnen, entkommen, 

auf der Flucht sein, landflüchtig werden oder sein, b) trans. 
fliehen, entfliehen, entrinnen, entgehen, vermeiden, c) in der att. 
Gerichtssprache: gerichtlich angeklagt, belangt, verfolgt werden 
(weil der Beklagte das Recht hatte, sich bes. im peinlichen Pro- 
cesse dem Endurtheil durch freiwillige Verbannung zu entziehen, 
oder weil er überhaupt vom Kläger, ὃ διώκων. verfolgt wurde, daher 
ὁ φεύγ-ων der Verklagte; φεύγειν δίκην vor Gericht belangt werden, 
τινός wegen einer Sache) (Iterat. des Imperf. φεύγ-ε-σχε-ν Il. 17. 
461; Fut. φεύξο-μαι, φευξοῦ-μαι, sehr spät φυγῶ; Aor. ἔ-φυγ-ο-ν, 
ep. meist φύγ-ο-ν, Iter. des Aor. φύγ-ε-σκ-ε Od. 17. 316; Perf. πέ- 
φευγ-α, Hom. nur Opt. πε-φεύγ-οι Il. 21. 609, Part. πε-φευγ-ότ-ες 
Od. 1. 12; Med. πέ-φυγ-μαι, Hom. nur πεφυγ-μένο-ς mit act. Be- 
deutung: entronnen, stets mit εἶναι, ἔμμεναι, γενέσθαι); Nebenf. 
pu-Y-Y-Avw (δεσμὰ φυγγάνω Aesch. Prom. 513 D., 00 τέ µε φυγγά- 
νει Boph. El. 132 D.); Verbaladj. φυκ-τό-ς (bloss poet.) entfliehbar 
(Hom. οὐκέτι φυκτὰ πέλονται es ist nicht mehr zu entfliehen), ge- 
flohen, vermieden, φευκ-τό-ς id., φευκτ-έο-ς id., φευκτ-ικό-ς flüchtig 
(Eust.)!). | 

quy. — @üy-n f. Flucht (Hom. nur Od. 10, 117. 22, 306); 
Landesverweisung, Verbannung. — (St. pvy) φύγ-ᾱ-δε (hom.), 
φύγ-δα (Aesch. Eum. 246), φύγ-δη-ν (Nik. Ther. 21) in die Flucht, 
zur Flucht, fliehend; φυγ-ίνδα παίξειν Fliehens spielen (Theogn.)?). 
— (φυγ-τι) φύξι-ε f. (ep.) Flucht (Il. 10, 311. 398. 447), Zu- 
flucht (Nik. Th. 588), φύξι-ο-ς zur Fl geh., sie befördernd, Subst. 
n. Zufluchtsort (Plut. Thes. 36), φύξιμο-ς, Subst. n. τὸ φ. Zu- 
fluchtsort (Od. 5. 359), Adj. entfliehbar, vermeidlich, im Stande 
zu entfliehen (Soph. Ant. 786 Schn.); φύξ-ηλι-ς flüchtig, furchtsam, 
feig (Il. 17. 143 und spät. Dicht.)., — φυγ-ά-ς (άδ-ος) flüchtig, 
Subst. Flüchtling, Verbannter, Verwiesener, Ueberläufer, φυγαδ- 
υκό-ς den Flüchtling u. s. w. betreffend, ihm geziemend ; φυγαδ-εύ-ω 
aus dem Lande verbannen, intr. ein Verbannter sein, φυγαδευ-τ- 
ικό-ς verbannend (Clem. Al), φυγάδευ-σι-ς f. Zufluchtsort, Freistatt 
(Gloss.), φυγαδε(.Γ)-ῖο-ν, φυγαδευ-τήρ-ιο-ν n. (LXX.) id., φυγαδε-ία 
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f. Verbannung, Flucht (Sp.) — Composita: quYT-: φυ}-αιχμής, 
φυγ-ανθρωπία, φυγ-αρσενεία, φύγ-εργος; PUYO-: φυγο-δέμνιος, -δεμνος, 
φυγο-δικία, φυγό-λεκτρος. φυ}ό-μαχος., φυγό-ξενος, φυγό-πολις, φυγό- 
πονος., φυγο-πτόλεµος; φυξ-, φυξι-: φυξ-ήλιος; φυξί-πολις; Puyado-: 
qvyaódo-97 pac. 

φευγ. — (φευγ-τι) qeü£i-c f. = φύξις (nur Soph. Ant. 362 
Schn., s. Anhang, Nauck), φευκ-τιάω (Aristot. ap. Schol. Il. 16. 
283), φευξι-άω, φευξ-είω (Desider.) Verlangen haben zu fliehen; 
φευκτ-αῖο-ς —— ἀποτρόπαιος (Sp.); φεύξι-μο-ς — φύξιμος (Pol. 13. 
6. 9); φεύγ-υδρος das Wasser fliehend, wasserscheu -(Sp.). 

(φυγ-ια, φυδ-ια) φύζα f. (episch) scheue, wilde, wirre Flucht 
n μετὰ δειλίας oder δέους φυγή», Aristarch, s. Lehrs 2. Aufl. p. 77); 
φυδω) φύζω (Präs. nur bei Gramm., Herod. 2. 265), dazu (durch 
Einmischung des Nominalstammes gvfe, φυζο in die Verbalflexion) 
Perf. πεφυζ-ότ.ες (Il. 21, 6. 528. 532. 22, 1. Ap. Rhod. 2. 1083 
und πεφυζώς Nik. Ther. 128); pvfa-o, φυζά-νω = φεύγω (Hes.); 
φνζα-κ-ινό-ς scheu, flüchtig (nur Il. 13. 102 φυζακινῇς ἐλάφοισιν), 
veis fo c (Antist. 1), φυζ-ηλό-ς (Hes.) id. 

g. 
füg-a f. (= φυγ-ή) Flucht, Verbannung; Eile, Schnelligkeit; 

Angst, Scheu, Vermeidung; füg-Ere (füg-io, Perf. *fu-füg-i, * fu- 
üg-i, füg-i, fug-i-Lu-m) = φεύγω;. Part. fugi-e-ns fliehend, flüchtig, 
verschwindend (der Verklagte = φεύγων Cod. 2. 58. 4); Frequ. 
fugi-tare; fugi-tor (toris) m. Ausreisser (Plaut. Trin. 3. 2. 97); 
fugi-L3vu-s (fugiteivos C. I. L. 551) flüchtig, entlaufen, Subst. der 
entlaufene Sklave oder Soldat, fugitiv-ariu-s Aufspürer entl. Sklaven, 
Hehler entl SkL, fug4-bili-s fliehbar (Bo&th.); fug-ax (üci-s) = 
fugiens, Adv. fugaciter (Liv. 28. 8. 3), fugaci-ta-s f. (φυγή Gloss. 
Philox.); fug-ela f. = fuga (Cato ap. Prise. p. 601), con-fugelam 
(antiqui confugium dicebant Paul D. p. 39. 9), fug-ali-s, davon als 
Subst. fugalia n. Pl. das Fest zum Andenken an die Flucht des 
Tarquinius (Augustin., sonst regi-fugium). — -füg-a: con-fuga comm. 
Zuläufer, Flüchtling (Cod.), de-fuga m. (id. ibid.), per-fuga m. 
Ueberläufer zum Feinde (nur Militärausdruck), re-fuga comm. der 
Entlaufene (Eccl., Dig.), trans-fuga comm. = per-fuga; auch übertr.; 
-füg-u-s: pró-fugu-s fortfliehend, flüchtig, verbannt, re-fugu-s zurück- 
fliehend, entweichend; fuga-re in die Flucht treiben, vertreiben, 
verjagen, verscheuchen, fugaü-tor m., -trix f. Vertreiber, -in (Tert.); 
ef-fug-ia hostia das Opferthier, das vom Altare wegflieht (Serv. Verg. 
Α. 2. 140); -fg-iu-m: con-fugium n. Zuflucht, Zufluchtaort, Asyl 
(Ovid., Stat. Theb.), dif-fugium das Auseinanderfliehen (Tac. h. 
1. 39), ef-fugium das Entfliehen, Mittel zur Flucht, ner-fugium = 
confugium, re-fugium Zuflucht, das Wohinflüchten, suf-fugium = 
perfugium , Zufluchts-, Hilfs-, Schutzmittel, trans-fugium das Ueber. 
laufen zum Feinde; regi-fugium n. röm. Fest am 24. Februar zur 

41* 
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Erinnerung an die Vertreibung der Könige (Ov. fast. 2. 685 ff. 
nunc mihi dicenda est regis fuga. Trazit-ab illa Sextus ab extremo 
nomina mense dies u. s. w.). 

Ascoli KZ. XVII. 885. 43). — B. Gl. 274b. — Corssen I. 145. 368. 
— C. E. 188. 484. 606. — F. W. 139. 472 (bhug, bhugh). — Fritzsche 
St. VII. 388. 27). — Grassmann KZ. XI. 29. XII. 121. 9): bhugh; das 
Gothische (bug, biuga) weist auf zwei Aspiraten hin. — Lottner KZ. 
VII. 173. 36). — L. Meyer KZ. VI. 389. — Schweizer KZ. II. 299. — 
1) C. V. I. 223. 18). 257. 16). 321. 44). II. 295. 9). 380. 383. — 9) Savels- 
berg KZ. XXI. 298: mit dem altital. Suffix endo = eno + do sind ver- 
wandte Bildungen die griechischen Spielnamen uv-Is-da, φυγ-ίν-δα, 
κρυπτ-έν-δα neben κρύβ-δα; ferner ἄριστ-έν-δην, mlovr-(v-dg» und noch 
πρυφ-αν-δό-ν, στοχ-αν-δό-ν, ἆνα-φαν-δό-ν. — C. E. 638: man könnte an 
das sanskrit. Particip. necessitatis auf -anija denken. 

BHUDH erwachen, wachen; merken, wahrnehmen. — 
Skr. budh, bund 1) erwachen, wachen, zur Besinnung kommen, 
2) merken, inne werden, gewahr werden, erkennen; caus. er- 
wecken, aufmerksam machen, zu wissen thun, mittheilen; Desid. 
kennen zu lernen wünschen (PW. V. 102. 109). 

πυθ. 
. . πυ-γ-θ-άν-ο-μαι (Hom. nur Od. 2. 315, Imperf. πυνθανόµην 
Od. 18. 256), πεύθ-ο-μαι erkunden, fragen, forschen; erfahren, 
vernehmen, hören (das Präs. hat oft, wie ἀκούω, für uns die Be- 
deutung des Perf: ich vernehme und weiss deshalb; Fut. πεύσο- 
μαι, selten πευσοῦμαι; Aor. ἐ-πυθ-ό-μην, ep. πυθ-ό-μην, ep. Opt. 
πε-πύθ-οι-το, Perf. πέ-πυσ-μαι, 2. P. ep. πέ-πυσ-σαι, πέ-πυ-σαι Plat. 
Prot. 310 b.); Verbaladj. πυσ-τό-ς, πευσ-τό-ς erforscht, vernommen, 
gehört, πευσ-τ-έο-ς zu erforschen, πευστ-ικό-ς forschend, fragend. 
— (πυθ-τι) πύς-τι-ς f. das Forschen, Fragen, die Kunde, Nach- 
richt, πυστι-άᾶομαι —= ᾿ πυνθάνοµαι (s. oben); (πυθ-ματ) πύς-μα(τ) 
n. das Erfragte, die Frage, πυσµατ-ικό-ς zur Frage geh., fragweise 
(π. φωνή Fragwort) — πευθ-ώ (-oüg) f. Kunde, Nachricht (Aesch. 
Sept. 370 D.); (πευθ-τι) neü-cı-c f. = πύστις (πεύθ-η id. Hes.); 
πευσ-τή-ς m. Frager, Forscher, πευσ-τήρ-ιο-ς zum Fragen, Forschen 
geh., fragend, forschend, πεῦσ-μα(τ) n. (seltener) = πύσμα. — 
ἄ-πυσ-το-ς, ἄ-πευσ-το-ς (Lex.), ἀ-πευθ-ής unerforscht, unbekannt, 
unerfahren, unkundig. — Βύσ-ιο- delphischer Monatsname (Πύσιος᾽ 
ἐν d πυστιῶνται καὶ πυνθάνονται τοῦ Θεοῦ Plut. quaest. gr. c. 9). 

B. Gl. 266b. — Bugge KZ. XIX. 441. — C. E. 262; C. V. I. 122. 
11). 257. 14). II. 19. 88; t». I. 268. — F. W. 140 f. — Fritzsche St. VII. 
888. — Grassmann KZ. XII. 120. 2). — S. W. s. v. — Sonne KZ. XII. 
297. 11). — Zu Skr. budhnd Boden (pag. 636) stellt das Wort Kuhn KZ. 
11. 467. IV. 9: „ergründen, auf den Grund einer Sache kommen“. — 
Ebenso Sch. W. s. v.: „man denkt an einen Zusammenhang mit πυθµήν, 



— 645 — 

Skr. budhna Grund‘; Pape W. s. v.: vielleicht mit dem vorigen (πύν- 
δαξ) zusammenhangend. 

BHLAGH schlagen, bläuen. 

(dhligh-v, ghuy-F, plıy-F) φλιβ. 
φλίβ-ω (niederschlagen) niederdrücken (φλίβεται Theokr. 15. 

16); jünger: θλίβ-ω (vgl. θήρ neben pre, fera) drücken, pressen, 
quetschen, bedrängen, beengen (Fut. θλίψω, Aor: ἐ-θλίφ-θη-ν, 
später ἐ-θλύβ-η-ν; Part. Perf. τε- -Θλιμ-μένο-ς D. Hal. 8. 78. N. Τ.: 
bei Homer nur Od. 17. 221: ὃς πολλῇαι φλιῇσι παραστὰς Hllye- 
ται ὤμους er wird sich die Schultern zerreiben)!); θλιπ-τ-ικό-ς lästig 
fallend (Sp.); (θλιῤ-τι) θλῖψι-ς f. Druck, Bedrückung, Verfolgung, 
Drangsal, θλίβ-η f. id. (Galen.), Θλιμ-μό-ς m. id. (LXX), θλιβ-ία-ς 

. (Strabo 18. 623) = θλασίας (unten), 148-s96- -ς drückend, 
beengend (Βρ.), θλιβ-ώδης id. (Sp.): 

bhla[gh]-s = 6Aa-c(?). 
θλά:ω zerschlagen, zerquetschen, zerstossen, zerschmettern 

(Fut, θλά-σω, Aor. ἔ-θλᾶ-σε-ν Od. 18. 97, θλάσ-σε Il. 19. 384, Perf. 
τέ-θλασ-μαι), Nbf. θλασσω (Galen. und spät. Medio.) ), θλασ-τ.ικό. - 
zum Zerschlagen u. s. w. geschickt; θλάσι-ς f. das Quetschen u. s. w., 
θὶάσ-μα(τ) n. Quetschung u. s. w., θλάσ-τη-ς m. Quetscher (Galen. ): 
θλασία-ς m - (Eust.), θλαδία-ς m. (Philo) der Gequetschte, Eunuch; 
θλαδιάω μαλάττειν, τύπτειν (Hes. ); θλάσ.πι-ς f., θλάσ-πι m. eine 
Kresse, deren gequetschter Same wie Senf gebraucht wurde (Medic.). 

flág. 
flág-ru-m n. Geissel, Peitsche, (* flagra-re) flagra-tor-es (qui 

flagris conducti caedunt Placid. p. 463), flagr-i-ön-es (dicti servi, 
quod flagris subiecti sunt. Afran. ap. Non. .p. 28. 27); Demin. flágel- 
lu-m n. schwanker Zweig, Rebe, Riemen, Geissel, Peitsche, Dresch- 
flegel, Schlägel (Hieron.)?); lagellä-re geisseln, peitschen, dreschen, 
flagellat-ic-iu-s {µαστιγίας Gloss. Philox.), flagellä-ti-ö(n) f. Geisselung 
(Tertull.). 

(ffi-n-g) 8163). 
Rıg-öre schlagen, niederschlagen (Non. p. 110. 29); nur in 

Compositis: (flizi, flic-lu-s) af-fligére anschlagen, niederschlagen, 
niederdrücken (afflixint = afflizerint, Fronto ad M. Caes. 3. 3), 
Part. af-flic-tu-s (mit Compar. in der Bedeutung: zerrüttet), af- 
flic-tim = cum afflictione (Mare. Capell. 4. 94), afflic-ti-o(n) f. peini- 
gende Beunruhigung (Seneca), afflic-tu-s (tus) m. das Anschlagen, 
Anstossen, afflic-tor (lor-is) m. zu Boden werfend, herabwürdigend 
(Cie. Pis. 27. 64); Frequ. Intens. afflic-tä-re, afflicia-ti-à(w) fom 
afflictio, afflicla-tor m. Peiniger (Tert.); con-fltgére zusammen- 
schlagen, -stossen, con-flic-tu-s (1ü-s) m., -ti-o(n) f. das Z., conflig- 
iu m n. id. (Solin. 9); Frequ. Intens. conflic-tà-re, conflictä-h-ö(n) f. 
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das Z., der Streit, conflicta-triz f. Schlägerin, Verderberin (Tert.); 
(*confliga-re) confliga-tu-s zusammen-geschlagen, -gestossen (Front. 
strateg. 2. 3. 5); ef-fligere zu Tode schlagen, zu Grunde richten, 
Adv. efflic-te (App.), efflic-ti-m (Plaut.) so dass eine Person oder 
Sache zu Grunde geht, zum Sterben, aufs Heftigste, efflic-täre todt- 
schlagen (Plaut. Stich. 4. 2. 26); in-fligere anschlagen, durch 
Schlagen zufügen, inflic-íu-s (fus) m. das Anschlagen, inflic-ti-0(n) 
f. das Auferlegen (mulctae, Cod. Theod.); pro-flic-tu-s nieder- 
geschlagen, verdorben (ut profligatas res quasi proflictas et perditas 
appellarint Gell. 15. 5. 2); (*flig-u-s) pro-fligà-re niederschlagen, 
überwültigen, besiegen, zu Grunde richten, Part. profligatu-s nieder- 
geschlagen, unglücklich, im schlimmen Sinne: verworfen, ruchlos, 
profligä-tor m. Verschwender (Tac. a. 16. 18), Vernichter (Ennod. 
Dict. 18), profliga-ti-o(n) f. das Zugrunderichten (Auson.). 

F. W. 381; F. Spr. 247. 349; KZ. XXII. 376. 7). — 1) C. E. 471; 
C. V. I. 225. 314. 34): „man vermuthet eine W. 0Aac". — Sch. W. s. v.: 
θλάω verwandt mit θραύω, vgl. sufflamen; 91fo zu τρίβω. — θλίψεται 
ist nun Od. 17. 221 hergestellt (vgl. Dindorf, Faesi u.s. w.), doch Ameis- 
Hentze überliefert pAlysraı und übersetzt: „wird an vielen Thürpfosten 
stehend sich die Schultern abschubbern'' (abreiben), ein spottender Volks- 
ausdruck statt: „wird viel sich herumtreibend zudringlich werden“. — 
2) Anders Corssen I. 605. B. 229: den Bedeutungen flagrum, flagellum 
liegt die Anschauung des „geschmeidigen, biegsamen, weichen“ zu Grunde 
und sie sind mit flac-cu-s, flac-c-i-du-s, floc-cu-8 von Einer Wurzel abzuleiten 
(frac, frag, flac, flag), was nicht ausschliesst, dass dieselben auch mit 
flig-ere, goth. bligg-v-an verwandt sind. — 3) Vgl. noch Delbrück -KZ. 
XXI. 83 und Osthoff KZ. XXIII, 84 f. — Anders Lottner KZ. VII. 176. 
86): πλήσσω, plango, plecto, fligo, got. flakan wehklagen, lit. plakw 
schlagen. 

M. 

1) ma Stamm der 1. Person Singul; grükoitalisch: me. — 
Skr. ma id. (PW. V. 415). | 

µε, ἐ-με (s prothet. oder Stamm µε-με). — a) Personalpron.: 
Gen. ἐ-μοῦ, enkl. μοῦ meiner (IL nur 24. 124, Od. 6mal), ion. 
ep. dus-io (IL 37mal, Od. 12mal), ἐμέ-ο (nur Il. 10. 124), ἐμεῖ 
(Il. 16mal, Od. 9mal), μεῦ (Il. 23mal, Od. 36mal), ἐμέ-θεν (11. 
8mal, Od. 9mal); Dat. ἐ-μοί, uoí mir, #’ (selten und nur episch); 
Acc. ἐ-μέ, µέ mich. — b) Possessivpron.: (2-uejo, ἐ-με-ο) ἐ-μ-ό-ς, 
ἑ-μ-ή, ἐ-μό-ν mein, (mit Art. in Krasis) ot4ó-c, τούμόν (auch schen - 
Hom., doch seltener); oft auch objectiv: &un ἀγγελίη eine Botschaft 
von mir, die mich betrifft (Il 19. 337 und öfter bei Att); of 
ἐμοί die Meinigen, τὸ ἐμόν (meist Plur.) das Meinige, meine An- 
gelegenheit u. s. w. 
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me. — a) Personalpron.: Dat. (mi-bhi) mi-hi (mi) mir; Ace. 
mé-d (altl., Plaut.), me (erweiterter Stamm ohne eigentl. Casus- 
suffix; vgl. i-d, quo-d); Abl. mé-d (altl.), mé. — b) Possessivpron.: 
(*me.jo, me-o) me-u-S, me-a, me-u-m mein, Voc. mi; der Gen. 
Sing. mei (mi-eis lit. Scip.) ersetzt auch den fehlenden Gen. Sing. 
des Personalpronomens; meu-m das Meinige, mein Hab und Gut; 
mei die Meinigen, meine Angehörigen; verstärkt meus-met (mea- 
met facta dicere mihi licet. Sall. Jug. 85. 24); mea-ti-m nach meiner 
Art (Prise. 12. p. 949). — Vgl. tu pag. 318. 

« Bopp Gramm. II. 120. — C. E. 328. 533. 617. 715; C. St. VI. 417 ff; 
C. Schulgr. $8. 206 f. — F. W. 148. 383. 481; F. Spr. 850. — S. W. 
S. V. U. 8. W. 

2) ma negative Particel: prohibitiv: nicht, dass nicht. — 
Skr. mà (Adv. und Conj.) nicht, zumeist in verbietenden Sätzen, 
aber auch bei Wünschen und Voraussetzungen; damit nicht (PW. 
V. 679). — Ebenso altpersisch, altbaktrisch. 

uà. — un (tab. Elea: μά) nicht, dass nicht; als Fragewort: 
ob nicht (οὐ verneint, µή lehnt ab, wehrt ab): I) in selbständigen 
S&tzen: 1) Verbot, Warnung, Abmahnung (un ψεύδου), 2) Auf- 
forderung (μὴ ἔδωμεν), 3) Wunsch (μὴ τοῦτο γένοιτο), 4) i in Frage- 
sätzen (πότερον βίαν φῶμεν ἢ um φῶμεν εἶναι), 5) in Schwüren - 
(un ἐνοσίχθων πηµαίνει Τρῶὰς). II) In abhängigen Sätzen: 1) in 
Absichtssätzen (ἀπόστιχε, un σε vore “Hon) und nach Verben der 
Furcht, Besorgniss (φοβούμεθα un ἀμφοτέρων & ἅμα διηµαρτήκαμεν), 
2) in allen Vordersätzen hypoth. Perioden (s un, ἐὰν um), 3) in 
allen Relativsützen mit hypoth. und finaler Bedeutung. (μὴ πί- 
τασσ ἃ μὴ αρατεῖς. φηφίσασθε τοιαῦτα ἐξ ὧν µήδέποτε ὑμῖν μετα- 
µελήσει), 4) in temporalen Sätzen mit hypoth. Bedeutung (ὁπότε 
un qaitv, ἀπάγοντες ἀπέκτειναν), 5) in indirecten. Fragen: ob nicht 
(εἰσόμεσθα, un τι πρυφῇ καλύπτει). III) Beim Infinitiv und beim 
Part., bes. dem hypoth. ‚oder mit Imper., Infin. (ἠρνοῦντο μὴ αὐτόχειρες 
γενέσθαι. ψηφίσασθε τὸν πόλεμον μὴ φοβηθέντες τὸ αὐτ/κα δεινόν). 
— Mit anderen Particeln: μὴ γάρ» u μὴ δή, μὴ μήν, um ὅπως, μὴ 

ὅτε, μὴ οὐ» μή ποτε, µή που, µηπώποτε, µήπως, μή τι, µή τοι. — 
un (vgl. οὐ-χέ pag. 90) Eubul. B. A. 108. 14. 

Allen St.-III. 228. — B. Gl. 293b; B. Gramm. II. 197 f. 987. — 
C. E. 334; C. griech. Schulgr. 8. 612 ff. — F. W. 151 1. — Sch. W. u.s. w. 

3) ma Particel der Betheuerung: grükoitalisch (steht vor 
dem Gegenstande, bei dem man betheuert). 

na (mit dem Aceus. der Gottheit oder Sache, bei der man 
schwört) 1) bejahend, meist nur mit ναί oder vn (vel ua τόδε 
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σκῆπτρον wahrlich bei diesem Sc. Il. 1. 234; µὰ Al« so wahr 
Zeus! beim Zeus!), 2) viel häufiger verneinend mit hinzugefügtem 
οὐ (οὐ μὰ }γὰρ ’Anollwve nein beim Apollon IL 1. 86) oder die 
Negation folgt (u& Ala οὐκέτι ἔχω σοι λέγειν Plat. Prot, 312. e); 
der Name der Gottheit bei der man schwört, wurde auch weg- 
gelassen, bes. in der att. Umgangssprache (ue τόν, ov σύ γε [φής], 
ἐπεὶ... (id. Gorg. 466. e). 

F. W. 476. — Vgl. Curtius gr. Schulgr. $. 648. 16, Sch. W. s. v. 
u. 8. W. — Fick l. c. zieht auch me hercle, me dius Fidius (vgl. pag. 359) 
hieher; so auch Ahrens KZ. VIII. 359 (welcher mit Pott II. 823 pa mit 
unv für verwandt hält, das den ausl. Cons. ganz verloren hat). — Siehe 
dagegen Corasen II. 857: me war in diesen Ausrufungen wirklich der 
Accus. des Personalpron., und zu diesen elliptischen Ausrufen ist siuvet 
oder ein ähnl. Verbum zu ergänzen (vgl. „so wahr mir Gott helfe“). 

— 

4) ma, ma-ma Neturlaut — (Vgl. na-na pag. 428, pa-pa 
pag. 477). 

uà, µα-ῖα Mütterchen (freundliche Anrede an ältere Frauen), 
dor. Grossmutter; Hebamme (Plat. Theaet. 149. a); µαιά-ς (άδ-ος) 
id. (uduun, τροφός Suid.); µαι-εύ-ω (meist Med.) entbinden (von der 
Heb.), μαιευ-τ-ικό-ς zum Entbinden geh. (u. τέχνη Entbindungskunst); 
µαιευ-τή-ς, µαιεύ-τωρ m. der Entbindende, Geburtshelfer, fem. µαιεύ- 
τρ-ια., µαίευ-σι-ς f. das Entb., μα[ευ-μα(τ) n. das von der Heb. ge- 
brachte Kind, Geburt, uars(F)-Ia f. Hebammengeschäft; μαιό-ο-μαι 
— μαιξύω, µαιωτ-ικό-ς Ξἕ- µαιευτικός, µαίω-σι-ς f.  µαίευσις, 
µαίω-τρο-ν n. Hebammenlohn für die Entb. — µάµµα, µάμµη, 
µαμµα-ία f. Ruf lallender Kinder für Mutter, Mama; später Gross- 
mutter; Demin. µαμμ-ίο-ν, µαμμµ-ίδιο-ν, µαμμ-άριο-ν n.; µαμμ-ία f. 
Mutter (Ar. Lys. 879 und Plut.). 

mamma f. — μάμμα (matrem mammam, patrem latam vocare 
Varro ap. Non. p. 81. 4); Grossmutter, Amme (Inscr.). 

F. W. 162. 886. 478; F. Spr. 850. — Vgl. Anm. 1 zu W. pa i 450. 
— Fritasche St. VI. 285. — Anders C. E. 336: „auf jeden Pal ent- 
stammt auch µαία der W. ma.messen“. — Aehnlich Misteli KZ. XVII. 
168: entweder sofort von der W. ma messen, mit nis- gebüren, oder 
Fem. eines Adj. ma(v)u, mati. 

1) MA messen, bilden, abmessen, vergleichen. — 
Skr. mà 1) messen, ab-, aus-messen, 2) vergleichen, 3) dem 
Maasse entsprechen, 4) zumessen, zutheilen, gewähren, 5) zu- 
richten, zubereiten, bilden, verfertigen, bauen, machen, 6) ent- 
falten, zeigen, 7) sich entfalten, sich bilden, 8) folgern, schliessen 
(PW. V. 681). ^ 

ν 
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ma !). 
μα. — µά-ρη΄ n χεὶρ κατὰ Illvdagov (Schol. B. L. ad Il. 15. 

137); s. unten mänu-s?); εὐ-μαρ-ής (= εὐχερής) leicht zu hand- 
haben, leicht, bequem, leicht zu beschaffen, εὐμάρε[σ]-ια, ion. und 
poet. εὐμαρ-έη, -In f. Leichtigkeit, Bequemlichkeit, Erleichterungs- 
mittel, εὐμαρό-τη-ς (τητ-ος) f. id. (Kallistr. p. 894. 11), εὐμαρ.ίζω 
erleichtern (Sp.). 

µε. — ME-TPO-V nm. Maass; das rechte Maass, Ebenmaass, 
Gleichmaass, Mässigung; Vers- oder Sylbenmaass?);  µέτρ-ιο- ς mässig, 
das rechte Maass habend (Adv. μετρίως) µετριό-τη-ς (τητ-ος) f. 
Mässigkeit, Bescheidenheit, µετρ- ió- das M. betreffend, bes. zum 
Sylbenmaass geh. (5 u., erg. zéyvg, Metrik); µετρέ- Ap messen, 
durchmessen, durchschiffen (Hom. nur: πέλαγος uíy« µετρήσαντες 
Od. 3. 179), abmessen, ausmessen, zumessen, µετρη-τό-ς gemessen, 
messbar, μετρητ-ικό- c zum M. geh., µετρη-τή-ο πι. der Messende, 
μετρή-τη-ς m. in Athen das gewühnl. Maass für Flüssigkeiten 
(= 12 χόες und 144 κοτύλαι, 34!/, Quart, etwa 28 Wiener Maass), 
µέτρη-σι-ς f. das Messen, Maass, μέερη-μα(τ) n. das Zugemessene; 
µετρη-δόν nach Maass (Nonn.) ); µετριάω dor. = µετρέω (Tabul. 
Heracl.); µετριά-ζω mässig sein, sich mässigen, trans. mässigen, in 
Schranken halten, μετρια-σ-μό- c m. Miüssigung, Mittelmässigkeit; 
μέτρισ-μαίτ) n. = γόµισμα (Schol Ar. Thesm. 355). — -μετρο-ς: 
ἄ-μετρος unermesslich, unmässig, unangemessen, ohne Metrum 
(prosaisch, Dion. Hal. ), διά-μετρος f. Durchmesser (ἐκ γωνίας sig 
yovíev τείνουσα Plat. Men. 85b)?), ἕκ-μετρος ausser dem Maass, 
übermässig (= ἄμετρος ohne Metrum), ἔμ-μετρος im Maass, metrisch, 
poetisch, abgemessen, ebenmässig, εὔ-μετρος von schönem Μ., Rhyth- 
mus, ἐσό-μετρος gleich an Maass, περί-µετρος über das Maass hinaus, 
sehr gross (rings im Kreise umgebend Sp.), qgu-uereos eben-, gleich- 
mässig, passend, angemessen u. 8. w.; ‚netpia: γεω-μετρία f. das 
Feldmessen, Geometrie), crspeo-ltevola f. das Ausmessen fester 
Körper, Stereometrie (Arist. An. post. 1. 13), συµ-μετρία f. Eben- 
maass, Gleichmaass, richtiges Verhältniss, Symmetrie u.s. w. — 
(ἀ-με-ν [α intens.?], ἆ-μειν- ων) ᾱ-μείνων ‚besser, tüchtiger, nütz- 
licher, _(anzıvö-rego-s Phryn. 14. 9, ἀμεινόν-ως Ar. in B. A. 78); 
vgl mä-nu-s pag. 653 sammt Anm.). — ἄ-μο-το-ν (Adv. zu »ᾱ-μο- 
το-ς und dies zu *uo-ro-g oder *uo-ro-v, vgl. πό-το-ς, πο-τό-νι — 
µέτρον) ohne Maass, unmässig, unaufhörlich (bei Homer mit μέ- 
μαα, κεχολῶσθαι, πλαίειν , τανύεσθαι; vgl E. M. 85. 8 ano τοῦ 

μετρῶ, &psrgov"). 
µη. — µή-τηρ, dor. wa-rme, f. Mutter?) (µη-τρ-ός, µη-τρ-{, µη- 

τέρα. episch auch μη-τέρ-ος, 4, und in lyr. Stellen der Trag. 
µατέρ-ος. -s, µητέρ-ος im Dial. Eur. Rhes. 393), µητρό-θεν von der 
Mutter her, von Mutterseite; µήτρ-ιο-ς; μητέρ-ιο- -& (Sp.), µητρ-ικό-ς 
mütterlich, dazu fem. uro c (46-05) erg. γῆ (wie πατρίς) Mutter- 
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land, (bes. fem.) μητρι- ἄ-ς (ἀδ-ος, bei Jul. Aeg. 46: ἐν αθονὸς 
dyxolvtig ὤλετο µητριάσιν in den mütterlichen Armen), μητρ'ίζω 
das Fest der Göttermutter Kybele feiern (Jambl.); μεγαλο-μήτηρ f. 
Grossmutter. — (matar-va: uerog-Fo, uerrgo-Fo, µατρού) UATPW-C, 
dor. w&rew-s, m. Mutterbruder, Oheim, vgl. πάτρω-ς pag. 442 (Gen. 
@05, 0, Ace. Qc, Dat. bei Pind. μαάτραϊ I. 6. 24, μάτρῳ Ν. 4. 80: 
Hom. nur µήτρως Ἡ. 16. 717, µήτρω-α ll. 9. 669), -μητρώ-ἵο-ς poet. 
(δῶμα Od. 19. 410), µητρῴο-ς mütterlich, µήτρωα-κό-ς id., bes. aber 
die Kybele, die grosse Göttermutter betreffend (Suid. "und Sp.), 
µητρῳ-άζω das Fest der Kybele feiern, auch als Priester ders. 
betteln, unTe@e- σ-μό-ς m. das Feiern des F, der K. — µητρυ-ιά, dor. 
ματρυ ιά» ion. µητρυ-ιή (Il. 5, 389. 13, 69 7), f. Stiefmutter, vgl. 
πατρυ-ιό-ς Stiefvater pag. 442 (dafür µητρυ-ιό-ς com. bei Poll 3. 
27)°), µητρυι-άζω Stiefmutter sein, sich stiefmtitterlich betragen, 
μητρυι- “ads stiefmütterlich.. — -μητορ. (vgl. -πατορ pag. 443): 
ἀμφι-μήτορ-ες Brüder, die auf zwei, d. i auf verschiedenen Seiten 
ihre Mütter haben, Stiefbrüder von mtitterlicher Seite (άμφι- μήτωρ᾽ 
ὁ ἐξ ἕτέρας μητρὸς ἀδελφός B. A. 6); µ μητρο-μήτωρ, dor. µατρο-μάτωρ. 
Grossmutter von mütterl. Seite; µονο-μάτωρ (= ἀ-μήτωρ) dor. der 
Mutter beraubt, vgl. mutterseelen-allein (Eur. Phoen. 1517); πατρο- 
µήτωρ m. Grossvater von mtitterl. Seite (Luc. Alex. 58), f. Gross- 
mutter (Lykophr. 502); προ-μήτωρ» dor. -μότωρ., Vormutter, Stamm- 
mutter, Ahnfrau; σιδηρο-µήτωρ des Eisens Mutter (τὴν σιδηροµήτορα 
ἐλθεῖν slg alav Aesch. Prom. 301 D.) — µή-τρα, ion. µή-τρη» F 
Gebärmutter (Mark der Bäume Theophr.; ; eine Wespenart Aristot. 
h. &. 9. 41), µητρ-ίδιο-ς mit einer μήτρας fruchtbar, Samen tragend 
(μητριδίων ἀκαληφῶν Arist. Lys. 549). | 

ut (Skr. mi messen, ermessen PW. V. 763). — μῖ- µο-ς m. 
(Nachmesser =) Naghahmer, bes. der Schauspieler, µιμ-ικό-ς die 
Mimen betreffend, Art der Mimen, unanständig; μὶμέ-ο-μαι 
nachahmen?) (nur Greg. Naz. 7), "wun-ö-g nachahmungswerth (Xen. 
Mem. 3. 10. 3), μιμητ-ικό-ς zur Nachahmung geh., geschickt, wun- 
τή-ς, poet. µιµή-τωρ (tog-og), m. Nachahmer, µέµη-σι-ς (µιμ-ία Sp.) 
f. das Nachahmen, µέμη-μα (r) n. das Nachgeahmte, Abbild, Dar- 
stellung; µιμ-ώ (-οὔς) f. der Nachahmende, Affe (Tzetz.) 19): µιµη- 
λό-ς nachahmend, geschickt im N., nachgeahmt (Plut. Agesil. 2), 
μιμηλόντη-ς (τητ- oc) f. das N. (Suid. ) µιµηλ-άζω (Hes.), -ίζω (Sp.) 
= μιμέομαι. 

mä-s, ma-n-s (màs arisch, mans europüisch) — Vgl. Skr. 
mäs m. Mond, Monat (PW. V. 15), Zend mäonh m. id.!!). 

µενς. — µήν (St. uve), ion. uel-s, ol. (unvo-og) utjvv-oc, (bei 
Hom. die cas. obl. unv-06, -/ u.s. w. von der bei ihm nicht vor- 
kommenden Form unv) (Gen. µην-ός, Dat. Pl. µη-σέ) m. (Zeit- 
maass, Zeitmesser κατ ἑξοχήν) Monat (Pl. μῆνες auch die monat, 
Reinigung der Frauen, sonst ἐμ-μήν-ια), Mond (ἡ σελήνη. ὅταν ᾖ 

€ 
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σιγµοειδὴς τῷ σχήματι, unv καλεῖται, Kleomedes περὶ μετεώρων, 
pg. 514 Bas. Ausg. ὃς = unvloxog (Arist. Av. 1115); (usvo-n) 
unv-n f. Mond (Il. 19, 374. 23, 455), personif. die Mondgöttin; 
unv-a-s (ad-os) f. Mond (μηνάδος αἴγλα Eur. Rhes. 534); umv-wio-s 
von der Dauer eines Monats, einen M. lang (τὰ μηνιαῖα Ξ- μῆ- 
νες); µηνο-ειδής halbmond- "arüg, -förmig; µήν-ιο-ν n. Tempel der 
-Mondgöttin (Paus. 6. 26); eine Pflanze (Diosc.); Demin. µην-ίεκο-ς 
m. ein mondförmiger Kórper, halbmondfórmige Schlachtordnung, 
ein Dach über Statuen, um sie vor Schmutz zu bewahren (Aristoph. 
Av. 1114: Ἰαλκεύεσθε μηνίόχους pogeiv ὥσπερ ἀνδριάντες lasst euch 
schmieden; dazu Schol.: σκεπάσµατα, ἄπερ ἐπιτιθέασι ταῖς κεφαλαΐς 
τῶν ἀνδριώντων διὰ τὸ un ἀποπατεῖν κατ αὐτῶν τὰ ὄρνεα. Phot.: 
µηνίσκους, τοὺς ἐπὶ ταῖς κεφαλαῖς τῶν ἀνδριάντων τιθεµένους, ἵνα 
τὰ ὄρνεα un προσίζηται. Hes.: τὰ χαλκώματα τῶν πηδαλίων). — 
-unvo: ó(-ugvog zweimonatlich (τὸ d. Zeit von zwei Μ.), δεκἄ-μηνος 
zehnmonatlich u. 8. w., διχό-µηνος (fem. µηνι-ς) in der Mitte des 
M. d. h. zum Vollmond geh. (σελήνη der Vollmond), ἠλιτό-μηνος 
(ἀλιτεῖν) den Monat verfehlend, d. h. unzeitig, zu früh geboren 
(N. 19. 118); -μηνιο: ἱερο-μήνιο. πα einem heil M. geh., σκοτο- 
es (Od. 14. 457: νυξ à' ἄρ ἐπῆλθε sex] σκοτοµήνιος — 1) 

µήνη ἐν σκότω ἐστίν welche den Mond in Dunkel gehüllt hat 
[das 1. Glied wohl locativ zu fassen], mondfinster; dazu Ameis- 
Hentze und Faesi: weil im Herbste kurz vor dem Neumonde); 
-μηνιαῖο: δι-μηνιαῖος, δεκα-μηνιαῖος U. 8. W. 

ma-d europ&isch !?). 
ned. — μέδ-ώ walten, obwalten, herrschen!?) (ausser Präs. 

Impf. bei Hom. nur µεὸ-ή-σομαι Il. 9. 650; µέδ-εις Aristoph. Ran. 665, 
Soph. Ant. 1119 Schn.) [welcher Vers jedoch Schneidewin nur das 
Residuum einer Randglosse zu sein scheint, in der die Stelle des 
Soph. eitirt wurde]; Part. µέδ-ων (ovr-og), poet. µεδ-έ-ων (οντ-ος) 
m. Obwalter, Berather, Herrscher, Pfleger, Schirmer (Hom. Sing. 
µέδων nur Od. 1. 72 vom dógxvc: ἁλὸς ἀτρυγέτοιο µέδοντρς» sonst 
stets ἠγήτορες ἠδὲ µέδοντες), fem. µεδέ-υσα Bein. von Göttinen 
(dazu bei Qu. Smyrn. 5. 525 µεδέουσι sie herrschen); ἄλι-μέδων, 
Ποσειδών, Meerbeherrscher (Ar. Th. 323); Míó-ov m. Sohn des 
Otleus und der Rhene; ein Lykier, ein Herold aus Ithaka; Sohn 
des Kodrus u.s. w.; ΙΜἐδ-ουσα f. eine der Gorgonen mit dem be- 
kannten Schlangenhaupt; Tochter des Sthenelos; Tochter des Pria- 
mog 4), — µέὸδ-ο-μαι fürsorgen, denken, bedacht sein; bereiten, er- 
sinnen, ausdenken (Fut. µεὸ-ή-σομαι Il. 9. 660)!5). — µέδ-ι-μνο-ς 
(vgl ríg-a-Mvo-;, βέλ-ε-μνο-ν) m. (Herod. auch y) Maass, Scheffel, 
gewühnl att. Getraidemaass (-- 6 ἐκτεῖς, 48 χοίνικες oder 192 
κοτύλαι = 0.956 preuss. Scheffel, etwa 151 Wiener Metzen, oder 
mehr als 1 Muth), uedıuv-aio-g so gross als ein µέδιμνος (Hes.); 
ἡμι-μέδιμνο-ς m., -v n. (abgekürzt ἡμέδιμνον Phot. lex. und Didym. 



— 6052 — 

ap. Prisc. II. p. 396) ein halber µέδιμνος. — (μεδ-το) µες-τό-ς 
.wohlgemessen, voll’), µεστύ-ω voll machen, anfüllen, erfüllen, 
µέστω-μαί(τ) n., µέσ-μα(τ) n. (Hes.), µεστό-τη-ς (τητ-ος) f. Anfüllung, 
Fülle. | 

und. — µήὸδ-ο-μαι (poet. von Homer an) ermessen = er- 
wägen, ersinnen, aussinnen, einen Rathschluss fassen, sich kümmern, 
sorgen (Fut. µή-σο-μαι, Hom. µήσε-αι, Aor. 2. Sg. µήσα-ο, 3. Sg. 
(ἐμήσα-το) 15). — μῆδ-ος (ε-ος) n. (nur Pl und poet.) Beschluss, 
Rath, Anschlag, Rathschlag, Entwürfe, undo-ovvn f. Klugheit (Simmi. 
sec. 15. 22), µήδ-ευ-μα(τ) n. listiger Anschlag (Schol. Hes. Th. 510). 
— (μηδ-τορ) µής-τωρ (τορ-ος) m. (episch) Rather, Berather, Rath- 
geber, Veranlasser, Erreger (φόβοιο), Mnorop m. Sohn des Pria- 
mos (Il. 24. 257); des Perseus und der Andromeda; des Poseidon 
und der Kleito; ein Grammatiker; Μήδ-ειο-ς Mannsname; ΙΜήδ-εια, 
ion. Mnö-ein, f. Gemalin des lason, ihrer Zaubereien und des 
Kindesmordes wegen bekannt. — -und:nc: Παλαμήδης (statt παλα- 
µοµήδης —= Χειρί-σοφο-ς) Sohn des Nauplios von Euböa, wegen 

. mancher Erfindungen berühmt, auf des Odysseus Betrieb als Ver- 
rüther von den Griechen vor Troia gesteinigt!9) (Παλαμηδ-ικὸν 
εὕρημα sinnreiche Erfindung, 7. B. der Gebrauch der ἁμίς beim 
Trinken, Eupolis 303; vgl. noch Xen. Mem. 4. 2. 33: τὰ δὲ Παλα- 
µήδους οὐκ ἀκήκοας πάθη; τοῦτον γὰρ δὴ πάντες ὑμνοῦσιν, ὡς διὰ 
σοφίαν φθονηθεὶς ὑπὸ τοῦ Ὀδυσσέως ἀπόλλυται); πυκι-µηδής be- 
dachtsamen Sinnes, sorgsam, verständig, klug (nur Od. 1. 438, 
vgl. 19. 353: ἔσει δέ uo. γρήῦς πυκινὰ φρεσὶ unde' ἔχουσα; noch 
h. Cer. 153) 17), 

ma). | 
má. — má-nu-s (Gen. ma-nü-s, Dat. manü Propert.) f. Hand 

(als messende, tastende, bildende)!5); übertr. eine Hand voll von 
Leuten — Mannschaft, Haufen, Rotte, bes. bewaffnete Mannschaft; 
manu-äli-s zur Hand geh., sió füllend, Hand- (manu-ali-a n. oder 
-üle-s m., erg. libri, Handbuch); manu-äriu-s id. (aes, Handgeld), 
Subst. m. Taschendieb, Gauner; (*manu-äre) manu-ätu-s mit Händen 
versehen (Marc. Cap.); @-manu-ensi-s (a manu servus) ein Secretär, 
gewöhnlich ein Sclave oder Freigelassener (Sueton.) — mänl-ca 
f. Handbekleidung, meist Plural: Aermel, Manschetten; Hand-fessel, 
-eisen (vgl. ped-i-ca); übertr. Enterhaken (Lucan. 3. 565, sonst 
harpago), Demin. mäni-cüla f., auch: Pflugsterze; (* manicä-re) 
manicá-tw-s mit Aermeln versehen; manic-äriu-s der Gladiator, der 
seinem Gegner Handfesseln anzulegen sucht (Inser.); manu-c-iu-m 
n. χειρίς (Handbekleidung, Muff) Gloss. Philox., Demin. manució- 
lu-m n. Bändchen (manuciolum de stramento factum Petron. 63. 8), 
man[u]cióla f. Händchen (manciolis tenellis Laev. ap. Gell. 19. 7); 
mamu-cula, manucla, (*manu-la) mans-l-ea f., manü-l-eu-s m. Aermel, 
manule-ariu-s m. Aermelverfertiger, Kürschner, manucle-a-tu-s == 



manicätus (Is. or. 19. 22. 8). — ad-mYni-culu-m n. Handstütze, 
Stütze, Stützpunkt, Lehne, übertr. Hilfsmittel, Beistand, Hilfe, 
adminiculäre unterstützen, adminicula-tor m. Unterstützer (Gell. 
7. 3), adminicula-ti-o(n) f. Unterstützung (Boeth.), adminicula-bundu-s 
sich zu stützen strebend (Auct. itin Alex.) — manu-br-iu-m 
(*manu-fer-iu-m, vgl. manubrium quod manu tenelur Varro Ἱ. 1. 6. 86) 
n. Handhabe, Henkel, Griff, Heft, Stiel, Demin. manubriö-lum n., 
(* manubria-re) manubria-tw-s mit einer Handhabe u. s. w. versehen. 
— (*manit-lu-s, *manul-eu-s, *manl-eu-s) mal-l-eu-8 m. Fäustel, 
Hammer, Klóppel'?), Demin. malleö-Is-s; übertr. Schössling, Setz- 
ling, Brandpfeile, malleol-äri-s zum Rebschoss geh. (virga, Col.); 
(*malle-äre) mallea-tu-s mit dem Hammer gearbeitet (Col, Dig. 
mallea-tor m. Hammerarbeiter (Mart. 12. 57. 9, monetae Or. i 
— man-cep-s s. pag. 112; mani-festu-s s. pag. 392; mani- 
pulu-s s. pag. 507. — (*ne-ma-o) nYí-mi-u-8 (vgl ἄ-μο-το-ν 
pag. 649) nicht maassvoll, nicht maasshaltend, übermässig, allzu- 
gross, zu gross, zu viel??); Adv. nimiu-m (Accus.) zu sehr, zu viel, 
gar sehr, mime (selten), Compar. mim-is (vgl. *mag-iws, mag-is); 
nimie-ta-s (täti-s) f. Uebermaass, Ueberfluss (Plur. Cat. 2. 13). 

mà. — (*ma-ta, lat. *mä-tu Zeit) mütü-ru-s zeitig, gezei- 
tigt, reif, frühzeitig, frühschnell?!), Adv. matüre; maturi-ta-s (täti-s) 
f. Zeitigung, Reife, Vollendung; maturä-re zeitigen, reifen, zur 
Reife bringen, beschleunigen, beeilen, eilen, maturä-ti-ö(n) f. Be- 
schleunigung (Cic. Her. 3. 2. 3); mature-sc-ere reifen, reif werden; 
malure-facere reif machen (Theod. Prisc.); (*mati-tws) Matüta f., 
meist mater Matuta, mit der Leukothea (Ino) der Griechen, sel- 
tener mit Juno (Juno M.) identifieirt, urspr. wohl Göttin des 
Morgenlichtes (vgl. roseam Matuta per oras aetheris auroram differt - 
Lueret. 5. 656), matut-inu-s morgendlich, zum Morgen geh., Subst. 
-^ n. der Morgen (Adv. -tine, -tino), matutin-äli-s id. (Auct. carm. 
Phil. 15). — mmà-nu-s angemessen, gut (bonum amtiqui dicebant 
manum Varro Ἱ. 1. 6. 4); Cérus manus (s. pag. 120); Local (als Adv.) 
mäne bei guter Zeit, zeitig, früh, (als Subst. n. indecl.) Frühzeit, 
Morgen??); Män-iu-s, Män-ia röm. Vorname (== frühgeboren, meist 
M' geschrieben); (*mani-cu-s) manicare am frühen Morgen sich 
aufmachen, reisen, ankommen (Vulg., Aug.); Μᾶ-πα (Geneta) Todes- 
(und Geburts-) Göttin, Mania f. Geistermutter (maniae, mani-lae 
als Masken aus Teig geknetete Popanze und Schreckbilder für die 
Kinder); (*mani-s) Mäne-s (divi) m. gute Geister, die Seelen 
der Abgeschiedenen, Manen, die unterirdischen Götter; auch: die 
irdischen Ueberreste des Menschen, der Leichnam??); im-mani-s 
maasslos, unermesslich, ungeheuer, schrecklich, fürchterlich, wild, 
roh 34), Adv. immani-ter, immäne, immani-ta-s (täti-s) f. ungeheure 
Grösse, Schrecklichkeit u. s. w. — mä-ter (iris) (= µή-τηρ) f. 
Mutter’), Demin. mater-cüla f., mater-mu-s zur M. geh., mütterlich, 

P 
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Maternu-s röm. Bein. (Curiatius M., Tac. or. 2. 11); matre-sc-ere 
der M. ähnlich werden (Pacuv. ap. Non. p. 137. 7); matri-mw-s 
(neben Nom. Pl. matrimes Paul. D. p. 126) die M. noch am Leben 
habend?5); (*mater-vo, *matr-uo) malr-u-eli-s m. Mutterbrudersohn 
(Dig); matr-öna f. verheiratete Frau, Frau, Matrone, bes. von 
vornehmen Frauen, maíron-ali-s der Matrone geh., ihr zukommend, 
Adv. -ter, matron-a-ta-s (fus) m. Anzug einer vornehmen Frau 
(App. Met.); matri-mon-iu-m n. Ehe, concr. Pl. Ehefrauen, maftri- 
moni-ali-s zur Ehe geh., ehelich; matr-ix (ic-is) f. Mutterthier, 
Mutterstamm, Gebiürmutter?9); öffentl. Verzeichniss, Matricel (Tert.); 
Quelle, Ursprung (id.), Demin. matric-ula f. öffentl. Verz., Matricel 
(Veget., Cod.), matric-äli-s zur M., Gebärmutter geh.; (mater-i-tera, 
Nom. fem. zu i-leru-m pag. 78) mater-téra f. (= mater altera) 
Schwester der Mutter, Tante (matertera matris soror, quasi maler 
allera Fest. p. 136)?). — mä-tör-ia, -ie-8 f. Stoff (zum Zu- 
richten, Bilden, Bauen u. s. w.; vgl. Skr. ma Bedeutung 5), Grund- 
stoff, Materie, Bauholz; geistiger Stoff, Vorlage, Thema; Ursache, 
Anlass, Quelle, Gelegenheit; Anlage, Talent, Demin. materiö-la f. 
(Tert); mater-inu-s holzartig, hart, materi-äli-s zur Materie geh., 
materiell de Adv. -ter (Sidon.), materi-ariws id. zur M. = 
zum Bauholz geh. (m. faber Zimmermann, m. negotiator Holzhändler), 
materi-osu-s (πολύῦλος, Gloss. Philox.), materiä-re aus Holz bauen, 
materia-ri Holz füllen, holen (Caes. b. G. 7. 73), materia-ti-o(n) f. 
Holzwerk zum Bauen, Gebälk (Vitr. 4. 2), materia-tura f. Be- 
arbeitung des Holzwerks (ibd.). . 

mà, ma-n. — (*me- Maass) mö-tI-ri das Maass anlegen, 
messen, ermessen, durchmessen (Part. meti-tu-5 Dig. 32. 1. 52 8. 1); 

e. (*men-tu-s, ment-tu-s) MEN-SU-8 gemessen; men-sa f. (Abgemessenes) 
Tafel, Tisch?) (Bühne, App. Met., kleiner Altar, Petron.), mensa- 
ti-m tischweise, mens-ali-s zum T. geh., mens-ariu-s id., Subst. m. 
Geldwechsler; Demin. mensü-la, mensul-ariws m. Subst. = men- 
sarius (Sen.); (ment-ti-ón) mensi-o(n) f, mensu-s m. (App.) das 
Messen, Abmessen; (ment-tor) mensör (ör-is) m. Messer, Feldmesser, 
Baumeister (= den Grundriss abmessend), milit.: Zeltabstecker 
(Veget., Cod.), merfsor-iu-s zum M. geh. (m. ars Messkunst, Subst. 
n. Wagschaale (Cassiod.); mensura f. = mensio; Maass, Grösse, 
Umfang, mensur-ali-s zum M. geh. (Adv. -ter); mensurä-re messen 
(Veget, Vulg., Frontin), mensurä-tiö(n) f. = mensio (Auct. de 
lim.), mensurä-bili-s messbar (Prudent) _ 

md. — mO-s (mo-r-is) m. maassgebende Regel, Satzung, 
Herkommen, Sitte, angemesgenes Betragen, Anstand; allgemein: 
Beschaffenheit, Art und Weise?”); mor-ali-s die Sitten betreffend, 
sittlich (Adv. -ter), moräli-ta-s (täti-s) f. Beziehung auf die Sitten, 
Charakteristik (Macrob. sat. 5. 1); (*mör-u-s, *morü-re) morä-tu-s 
irgendwie gesittet, geartet, charakteristisch, ἠθικός; mör-ösu-s 
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die Regel ängstlich beobachtend, peinlich genau, pedantisch, eigen- 
sinnig, mürrisch, verdriesslich ὃν) (Adv. -öse), morosi-tà-s (täti-s) f. 
peinl Genauigkeit u. s. w.; möri-ger-u-s (s. pag. 223), morigerä-ri 
(act. morigero Plaut. Amph. 3. 3. 26) willfahren, gehorsam sein, 
zu Willen sein, morigerä-tor m. Willfahrer (Sidon.), morigerä-ti-ö(n) 
f. Willfährigkeit (Afran. ap. Non. 2. 6). 

mä-s, ma-n-s (s. pag. 650)!!). 
me-n-8-i-8 m. — ijv (Gen. Plur. ältere Form mens-um Caes. 

b. G. 1. 5. 3. Liv. 8, 2. 10, 5. Ov. M. 8. 500. F. 5, 187. 424); 
(-mens-tri) - mes-tri: bi-mestri-s zweimonatlich -(bi-menstruus Gloss. 
lyr.), tri-mestri-s dreimonatlich, infer-mestri-s zwischen zwei Monaten 
(luna, Plin. 16. 39. 75), (sex-, ses-) se-mestri.s sechsmonatlich, 
halbjährig (semestri-a n. Pl. Sammlung der in einem halben Jahre 
erschienenen kaiserl Verordnungen, Dig.); (s&mi-) se-mestri-s halb- 
monatlich (s. juna Vollmond); (mens-iri;vo, mens-tr-vo) mens-tr- 
uu-s monatlich (mens-ur-nu-s Cypr., mensu-äli-s Bo&th.), zur monatl. 
Reinigung geh., menstru-äli-s id.; (*menstru-äre) menstrua-ns die 
m. R. habend, menstruä-tu-s zur m. R. geh. (Vulg.); (*mens-a, 
*menn-a) Men-a f. Schutzgöttin der Menstruation der Frauen 
(August.); röm. Bein. (Gruter. inser.). 

ma-d (s. pag. 651)!5). 
mo-d. möd-u-S m. Maass, rechtes Maass, Versmaass, 

Tact, Rhythmus; übertr. das nicht zu überschreitende Maass — 
Ziel, Ende, Grünze; allgemein: Art und Weise, Beziehung, Hin- 
sicht (grammat.: Modus); Abl. Sing. als Adv. modö (noch erhalten: 
huic non una modo caput ornans stella relucet Cic. n. d. 2. 42. 107), 
dann gekürzt: modó mit Maass = nur, allein, bloss, wenigstens; 
horfativ: nur, doch nur (face modo); temporal: gerade, eben, kürz- 
lich, jüngst, bald, gleich; (enklitisch) quo-modo, quodam-modo, 
dummodo wenn nur, insofern, post-modo nachher, hernach, própé- 
modo fast, beinahe; Abl. Pl. miris modis auf wunderbare Art, multis 
modis auf vielfache Art, (später) multi-modis, miri-modis (s schwand 
vor m und 3 ward zu $ vor m)?); analog: omni-modis auf alle Weise 
(Luer.); Acc. -modu-m: ad-modu-m nach dem (gehörigen) Maasse 
oder Grade, genau, gerade, in vollem Maasse, völlig; bes. in der 
Umgangssprache als bejahende Antwort: ganz recht, so völlig, ja 
wohl (Plaut., Ter.), nihil admodum gar nichts, prope-modum == prope- 
modo; modi-cu-s angemessen, gemässigt, bescheiden, besonnen; 
(eben noch angemessen ==) nicht sonderlich, nicht bedeutend, nur 
gering, Adv. modice, modici-ta-s (tatis) f. Unbedeutendheit, Wenig- 
keit (Venant.); Dem. modü-lu-s m. kleines Maass, Modell, rhythm. 
Maass, Melodie, Tonweise, modulü-ri messen, abmessen, harmo- 
nisch abmessen, Part. modulä-tu-s (Adv. -te) abgemessen, melodisch, 
moduta-ius (fs) im. das Moduliren, Spielen (canoro saxa modulatu 
trahens Sen. Herc. fur. 263), modula-ti-o(n) f. das Abmessen, Rhythmik, 
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Harmonie, modula-tor m., -trir f. (Tert.) Abmesser, Leiter, -in, 
modulä-men (min-is), modulämen-tu-m n. Wohlklang, Melodie, mo- 
dula-bili-s singbar, spielbar (Calpurn.) — St. mód-es: möd- 68- 
tu-s (vgl. fun-es-tu-s, scel-es-tu-s) Maass haltend, mässig, gemässigt, 
sittsam, sich bescheidend, bescheiden, Modes- fu-8, Modest-inu-s, Adv. 
modes-te ; modest-ia f. Mässigung, Sittsamkeit, das Sichbescheiden, 
Bescheidenheit; (*modes-u-s) moderä-re (vgl. *genes-u-s, genera-re) 
Maass halten, mässigen, anordnen, Part. moderä-tu-s (Adv. -te) 
gemässigt, mässig, Moderaíus römischer Beiname; modera-ri Maass, 
Ziel, Schranke setzen, regeln, ordnen, mässigen, bezähmen, be- 
schränken, handhaben, lenken, regieren, moderan-ter (Lucr. 2. 1096) 
modera-ti-m gemässigt, allmählich (id. 1. 323), modera-ti-o(n) f. 
Mässigung, Zügelung, Regelung u. s. w., moderä-lor (tör-is) m., 
-ir-ix. (#e-is) f. Lenker, Leiter, Regierer (in), moderä-men (Ovid.), 
moderü-mentu-m (Gell) ‚n. Lenkungsmittel, Lenkung, Leitung, 
moderä-bili-s gemässigt (Ov. am. 16. 59); moder-nu-s neu (Cassiod. 
var. 4. 51); modi-ficu-s abgemessen (Auson.), modificäri = mo- 
derari, modifica-ti-ö(n) f. Abmessung, Ermässigung (Sen., Gell); 
mod-imperator m. der Vorschreiber des Maasses im Trinken beim 
Gastgelage, Symposiarch (in conviviis, qui sunt instituti polandi 
modimperatores, magistri Varro ap. Non. p. 142. 7). — möd-iu-s 
m. (selten -m n.) Scheffel, röm. Getraidemaass (16 sextarii oder 
den 6. Theil des μµέδ-ι-μνο-ς enthaltend); Maass; Mod-iu-s röm. 
Eigenname; Demin. modiö-lu-s m. ein kleines Maass; übertr. Trink- 
geschirr, Kasten am Schöpftade, Nabe am Rade, (chirurg.) Kron- 
trepan (χοινέκιον); modi-ali-s einen modius enthaltend (Plaut., Tert.), 
modia-ti-o(n) f. das Messen nach dem modius (Cod. Theod.); (semi-) 
se-mödiu-s m. halber Modius, semodi-ali-s '/, modius enthaltend. — 
com-mödu-s mit dem gehörigen Maasse, abgemessen, angemessen, 
passend, zweckmässig; von Personen: freundlich gestimmt, artig, 
‚gefällig; Commodu-s röm. Bein. (am bekanntesten: L. Aclius Aure- 
lius C., röm. Kaiser 186 —192 n. Chr.); als Subst. commodu-m n. 
bequemes Verhältniss, Zuträglichkeit, Bequemlichkeit; Vergünsti- 
gung (Darlehn, Belohnung, Gehalt); Vortheil, Nutzen, Gewinn; 
Demin. commodü-lu-m n. kleiner Vortheil (Arnob.), (* commodulà-ri) 
commodula-ti-o(n) f. Ebenmaass (Vitr. 3. 1. 1); Adv. commode, com- 
modo, commodu-m, Demin. commodü-le, -lu-m; commodi-ta-s (täti-s) 
f. Angemessenheit, Annehmlichkeit; von Personen: Gefälligkeit; 
commoda-re angemessen einrichten, (meist übertr.) recht zu machen 
suchen, gefällig sein, gewähren, darleihen, Part. als Subst. com- 
modä-tu-m n. Darlehn, Darlehnsgeschäft (Dig.), commodä-tor m. 
Darleiher (Dig.), commodä- ti-ö(n) f. das Darleihen (App 3 Commodi- 
ünu-S christl. Dichter im 5. Jahrh. n. Chr. 

1) B. Gl. 298a. — Corssen I. 481f.; B. 518. — C. E. 328. 384. — 
F. W. 1581 8. 882 f.; F. Spr. 360. — 2) C, E. 829. — Anders Zeyss KZ. 
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XX. 121: W. ma tasten, ma-r nehmen (noch im Albanesischen erhalten) 
== µαάρ-η. — 8) Vgl. noch Bugge KZ. XX. 47. — 4) PW. IIL 87: gami- 
ira (aus dem griech. dıausreor), in der Astronomie das 7. Haus. — 
5) M. M. Vorl. I. 5. 347 — Landmessung. ‚Die Geometrie begann, wie 
ihr Name bezeugt, mit der Ausmessung der Αθοκος oder Gärten.“ — 
6) B. GL l. c. — Clemm St. VIII. 80. — Düntzer KZ. XII. 26. — Savels- 
berg Qu. lex. p. 49 f. — Zu µα, µέμαα (α intens)): Döderlein; Goebel 
Nov. qu. Hom. pag. 8. — Pape W. (nach Boettcher spicil. Hom. p. 18): 
von uorov Charpie? — Ameis-Hentze ad Ἡ. 4. 440 übersetzt: rastlos; 
Sch. W. s. v.: unersütflich. — 7) PW. V. 699: matár von.8) ma (messen 
u. s. w.) Bildnerin d.i des Kindes im Mutterleibe, Mutter; vgl. Anm. 1 
zu pa pag. 450. — C. E. 886: W. ma messen, vgl. matar m. Messer im 

1 „Doch liesse sich auch an die Geschäfte der zumessenden 
Hausfrau denken.“ — Dagegen Düntzer KZ. XVI. 29: ua die Nährende 
(µασᾶσθαι, µάμμη, µήτηρ); matar im Rigveda wird ein von Skr. matar, 
µήτηρ ganz verschiedenes Wort sein. — F. W. 152: , Wirkerin", — 
Gerland KZ. XXI. 872 f.: das Suffix -(ar bezeichnet nur überhaupt Per- 
son, Mensch, und ist als schärfer bezeichnender Zusatz erst in späterer 
Sprachperiode angetreten. — M. M. Vorl. II. 281: Wurzel ma, Ableitungs- 
endung tar (im Sanskrit, Griech., Latein, Deutschen, Slavischen und 
Celtischen), um den ursprüngl. Begriff der genitrix auszudrücken. — 
Schweizer-Sidler KZ. XIX. 165: „dass matar, mater, muotar die * Bild- 
nenn* bedeuten könne, obgleich auch die “Ordnerin, Wirkerin, Wal- 
terim? nicht durch die Etymologie ausgeschlossen sind, das ist ausser 
Zweifel". — 8) Schweizer-Sidler KZ. III. 864 (mit Bopp): Skr. -tja Zu- 
sammenrückung von v-ja und -v oder -μ durch Umstellung entstanden; 
also: bhraturja, bhrätruja = bhratrvja, ebenso xevovtóg, µητφυια. --- 
9) C. E. 528 (vgl. Τί-τᾶν, Zi-aupog). — Spiegel KZ. XXIII. 189. — F. 
W. 153. 1066: mi tauschen, wechseln, aus ma. — 10) Dagegen Stier 
KZ. XI. 188. 1): in lat. mammones, gr. uupo erblicke ich Andeutungen 
eines barbarischen Fremdwortes (türk. maimun grosser Affe, ngr. μαϊμᾶ, 
walach. paiusvs, alban. μαϊμόνι, magy. majom). — 11) Ascoli Yz. XVII. 
264 (ns wahrscheinlich — nt). — B. Gl. 296a. — B an St. IV. 87. 
— Corssen I. 432. — Curtius E. 334; KZ. VI. 85; St. I. 178. — F. W. 
153. 382. — Kuhn KZ. II. 261. — Meister St. IV. 388 f. — G. Meyer 
St. V. 65. — L. Meyer KZ. V. 378. — Misteli KZ. XIX. 113. — M. M. 
Vorl I. 6: „der Mond, dieser goldene Weiser auf dem dunkeln Ziffer- 
blatte des Himmels, wurde von den Urvätern der arischen Völker der 
Messer, der Zeitmesser genannt; denn die Zeit wurde schon lange nach 
Nüchten und Monden und Wintern gemessen, ehe man sie nach Tagen 
und Sonnen und Jahren berechnete“. — Pott KZ. VII. 100. — J. Schmidt 
KZ. XXIII. 838. — 12) C. E. 242. 509. — F. W. 386. 481; F. Spr. 350. 
— Pott KZ. VI. 104 ff. — Weber KZ. X. 243. — Lottner KZ. . 175. 
63): med sinnen, sorgen, herrschen. — Ludwig KZ. X. 443 ff.: math. — 
Sch. W. s. v. — 18) C. V. I. 294. 8). 386. 14). 876. — 14) Misteli KZ. 
XIX. 118. — 15) C. E. 242: vielleicht heisst auch µεσ-τό-ς voll, eigentl. 
wohlgemessen. — Sch. W. s. v. ähnlich: verwandt mit μέτρο», eig. ge- 
messen, vollgemessen. — Anders F. W. 146. 477: mad schwellen, triefen; 
peo-zö-s voll = mat-tu-8 betrunken. — 16) Fick KZ. XXI. 99. — 
17) Schaper KZ. XXII. 518: πυκι- wohl statt πυκο-, von welchem Adj. 
nur das neutr. pl. πύκα als Adverb. vorkommt. — 18) Corssen I. 481; 
KZ. III. 800. — C. E. 329. — Dagegen Zeyss KZ. XX. 121: ma-n tasten, 
nach etwas greifen. Corssen's Erklärung als „messende“ zu unnatürlich, 
als dass sie einer Widerlegung bedürfte(?). — 19) F. Spr. 358; W. 886. 
481: mal malmen: mal-ja = mal-eu-s(?) — B. Gl. 289b: mard conte- 
rere, e mard-eu-s. Ebenso M. M. Vorl. II. 860: „wahrscheinlich“, — 

Vanilek, etym. Wörterbuch. 42 
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20) Corssen II. 299. 366. 600; KZ. III. 978 f. — Bréal KZ. XVIII. 456: 
piov = (meios, mios) mis: ni-mis nicht wenig, viel, daraus „zu viel“, 
vgl. ἄγαν. Dazu Clemm St. VIII. 80: nescio an μεῖον ad eandem radi- 
cem referendum sit. — Kuhn KZ. VIII. 79: ma, Part. Fut. Pass. meja =, 
ınio, das nicht zu messende, ohne Maass. — 21) Corssen 1. c.; KZ. XX. 
84. — F. W. 383. — Dagegen B. Gl. 281a: manh crescere; fortasse a 
crescendo dicium. — 22) F. W. 478: zu mà denken, meinen; mano gut: 
màá-nu-8, im-münt-s nicht geheuer; d-usv-(ov, ἀἁμείνων. Zu manu-s stellt 
ἀμείνων auch Walter KZ. XII. 383*; Sch. W. jedoch zu amoenu-s. — 
Zu mäne vgl. Klotz W. s. v.; ferner Corssen KZ. XVI. 304 (gegen 
Bücheler): mindestens unerwiesen ist die Annahme, dass mane und sane 
locativische, nicht ablativ. Adverbien seien. — 23) Ascoli KZ. XVII 
274 f.: magh, mah gross sein: (Mah-nes =) Manes „die grossen‘ (vgl. 
Grossvater, grand-pére, Skr. mta-maha-s); zweifelnd ibd. pg. 334*). — 
Kuhn KZ. Il. 73: mard welken: manes die hingewelkten, die guten. — 
24) Klotz W. s. v. „Nach Einigen von magnus 8. Döderlein 1, 45. 8, 222. 
6, 165, nach Creuzer von mànus, quod manibus tractari non potest, von 
Anderen mit ἐμμανῆς und mit inhumanus zusammengestellt; richtiger 
wohl aus dem Altlatein. herzuleiten, wo manus gut hiess. S. Macrob. 
sat. 1. 3 und besonders Seyffert zu Cic. am. 14. 50 S. 834. 499". — 
25) Corssen KZ. I. 246: 1 in patrimus, matrimus gelüngter Bindevocal. 
— 26) Vgl. Corssen II. 590. — 27) Corssen II. 584. — 28) Anders Klotz. 
W. s. v.: wahrsch. verwandt mit eminere, also das hervorragende, nach 
Anderen, weil er in die Mitte gesetzt wurde, also µέσα, Varro 1.1. 4. 26. 
Plut. probl. 68. — 29) Corssen I. 432. — Schweizer KZ. II. 301: viel- 
leicht nur eine mit s erweiterte Wurzelform (dagegen L. Meyer KZ. V. 
370: Suffix -as, doch männlich). — B. Gl. 484b: smar meminisse, me- 
morem esse, — Ebel KZ. V. 854 und Pott E. F. I. 136. 801: ma gehen, - 
meare. — 30) Corssen Ἱ. c. und F. W. 482. — Dagegen C. E. 840: zu 
µω-ρό-ς, mö-ru-s, Thor, Narr. — 31) Corssen KZ. vi 806. 

— mn 

2) MA, MA-N meinen, denken: 1) strebend denken, trach- 
ten; 2) erregt denken, in Gedanken versunken sein: a) begeistert 
sein, rasend sein, grollen, b) rein negativ gefasst: bleiben (im 
Gräkoitalischen); 3) gedenken, 'sich erinnern; causativ: mahnen 
(C. E. 313). — Skr. man, mnä 1) meinen, glauben, sich ein- 
bilden, sich vorstellen, vermuthen, 2) halten für Etwas, 3) sich 
halten für, gehalten werden, gelten, 4) meinen == für gut finden, 
billigen, 5) denken an — mit Sinn und Herz zugewandt sein, 
ehren, schätzen, 6) im Sinne haben, wollen, wünschen, 7) ge-. 
denken, erwähnen, erdenken, ersinnen, 8) wahrnehmen, inne werden, 
erkennen, wissen, begreifen, 9) zudenken = schenken, verehren 
(PW. V. 508. 930). 

ma. . 

μᾶ. — µέ-μα-α (ep. Perf. mit Prüsensbed.) trachten, begehren, 
heftig verlangen; anstürmen, losgehen, eilen (hievon bei Homer: 
2. D. μἐ-μᾶ-τον, Pl. 1. ué-ua-utv, 2. μέ-μᾶ-τε, 9. µὲ-μαᾶ-ασι, Imper. 
µε-μά-τω; Part. με-μᾶ-ώς [µε-μα-ῶς Il. 16. 754], f. -vie, Gen. µεμα- 
ör-og, Part. oft als Adj.: eilig, begierig, eifrig, hastig, Pl. regelm. 
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µε-μα-ότ-ες, -&; Plusqu. 8. Pl. μἐ-μᾶ-σαν) 1). — µαι-μά-ω (vgl. δαι- 
δάλλω. παι-πάλλω) poet., heftig streben, verlangen, toben (ὁρέ- 
Ίεσθαι, ἐπιθυμεῖσθαι Lex.) (Aor. µαί-μη-σαι oft in den epischen 
Formen μαιμώωσι, μαιμώωσα st. μαιμῶσι, μαιμῶσα; ἆνα-μαι-μᾶ-ει 
IL 20. 490; µαι-μώοντα Herod. im or. 8. 77)*). — Partieip -μά- 
TO-C: αὐτό-μα-το-ς aus eigener Bewegung, von selbst. strebend, 
wirkend; freiwillig, willkürlich, von 'selbst wachsend; von selbst, 
ohne sichtliche Veranlassung geschehend, zufällig, daher Θάνατος 
evr. natürlicher Tod (Gegens. διδακτὸν καὶ ἐξ ἐπιμελείας Plat. Prot. 
323. c) ); τὰ αὐτόματα sich selbst bewegende Maschinen, Auto- 
maten (in dieser Bedeutung vgl. 11.18. 376 die wunderbaren Drei- 
füsse des Hephaistos, die sich selbst bewegten; θαῦμα ἰδέσθαι): 
Adv. αὐτο-μάτως (-ματ-εί, -{ Nonn. D. 4. 153) von selbst, frei- 
willig, zufällig, αὐτοματ-ία f. Zufallsgöttin (Plut. Timol 36), αὐτο- 
µατ-ίζω aus eigenem Antrieb thun, zufällig sein, αὐτοματι-σ-μό-ς πι. 
das freiwillige Thun, Zufall. — (Subst, * ud-To-g das Suchen, For- 
schen) µάτη-μι, µατέ-ω, μµατ-εύ-ω suchen, aufsuchen, forschen, 
streben (Hom. nur 'werevoouev Il. 14. 110), (µατη-τήρ) μα-τήρ 
(τῇρ-ος) m. Nachforscher, Aufspürer (Hes.), µατηρ-εύ-ω —  µατεύω 
(Hes.); μάτ-ος (ους) n. das Suchen, Forschen (Hippokr. bei Galen.). 
— µά-τη, µατ-ία, ion. -ίη, f. vergebliches Bemühen, fruchtloser 
Versuch (Od. 10. 79); Fehltritt, Verschuldung, Unbesonnenheit 
(Ap. Rhod.); Acc. als Adv. μάτη-ν vergeblich, umsonst, ohne Er- 
folg; µατά-ω vergeblich thun d. h. fehlen; es an sich fehlen lassen 
— unthätig sein, zaudern (Hom. nur Aor. ἐ-μάτη-σεν und Conj. 
3. D. µατήσετον Il. 5. 233); µάτα-ιο-ς vergeblich, eitel, nichtig, 
leichtfertig, thöricht, µαταιό-τήη-ς (τήτ-ος), µαταιο-σύνη f. Eitelkeit 
u. 8. W., µαταιό-ω vereiteln, Med. thöricht handeln; µατά-ζω, µα- 
rala-foo, ματαῖ-ζω thöricht handeln, sein, ματαῖ-σ-μό-ς m. thörichte 
Handlung (Sp.); µάτα-βο-ς, µάτταβος µωρός (Hes.)*). — Mal-ue- 
λο-ς, davon ἸΜαιμαλίδη-ς m. Sohn des Maimalos, Peisandros (Il. 
16. 194); Mi-ua-c (Ml-ue-vi-oc, vgl. yl-ya-s, yl-ya-vr-og pag. 186) 
ein Kentaur (Hes. Sc. 186); Sohn der Theano (Ap. Rhod. 2. 105); 
Μν μα-λλόν-ες 3 f. Bakchantinen (4ιονύσου “ναί τε καὶ Θυΐαι xoi 
Μιμαλλόνες καὶ ἵΝαΐδες καὶ ἹΝύμφαι προςαγορεύμεναι Strabo 10. 
468)°). — (Ma-nu: Urahn der indoeurop. Völker = Mann, Mensch, 
Denker, Sinner, vgl. Skr. má-nu-s Mensch, Mann) Μί-νυ-ς, Μινύ-α-ς 
(gesellt dem Φλέγυ-ς, Φλεγύ-α-ς) Sohn des Chryses und der Chryso- 
geneia, Enkel des Poseidon, von welchem die Μινύαι, ein äolischer 
Volksstamm, der unter Μινύας aus Thessalien in das nördl. Böotien 

einwanderte, den Namen erhielt (die Hauptstadt des mächtigen 
Reiches der Minyer war Orchomenos); Mi-vw-c (Gen. Mívo-og, 
Acc. Mívo-a, Mívo Hom., bei Herod. Att. Gen. Mívo, Dat. Mivo, 
Acc. Μίνω-ν, Mívo) Sohn des Zeus und der Europa, König in 
Kreta, weiser Herrscher und Gesetzgeber, auch in der Schatten- 

49* 
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welt richtender König, in der späteren Sage Todtenrichter (vgl. 
Mannu-s; 'Tac. Germ. 2 celebrant Tuisconem deum terra editum, 
et filium Mannum, originem gentis conditoresque; 8. Grimm's Rechts- 
alterth. pg. 303)5). 

na, µη. — μῆ-τι-ς (Gen. -z-og, att. -τιδ-ος, Dat. ep. μή-τῖ 
st. µήτι-ε; Acc. μῆ-τι-ν) f. Klugheit, Verstand, Einsicht; Rath, 
Rathschluss, Anschlag"); µητί-ε-τα m. episch (statt µετιέ-τη-ς, nur 
bei Gramm.) Berather, berathend (nur im Nom. Voc. vor Ζεύς 
und Ζεῦ und stets als Versschluss bei Hom. und Hesiod)?); ugu- 
ό-ει-ς reich an klugem Rath (φάρμακα µητιόεντα Od. 4. 227 reich 
an Rath, wirksam; quae tamquam ad omnes res hominibus con- 
silium auxiliumque praebeant, Goebel de epith. p. 38); µητι-άω 
(Homer und dann spät. Dichter) einen Beschluss, Rathschluss 
fassen, beschliessen, klug ersinnen, erdenken, Med. bei sich be- 
schliessen (Hom. nur Präs. 3. Pl. µητιόωσι, Part. µητιόωσαν un- 
τιόώντε, µητιόωντες, 2. P. Pl. Med. µητιάασθε, Inf. µητιάασθαι, 
Impf. 3. Pl. μητιόωντο); µητί-ο-μαι episch  µητιάω (Hom. Fut. 
μητί-σο-μαι, Aor. Opt. µητι-σαίμην, Inf. µητί-σασθαι); μήτϊ-μα(τ), 
μῆτ-ος n. — gius (Hes.) — -μη-τη-ς, -μη-τι-ς: ἆγκυλο-μήτης 
krumme, d.i. heimliche Anschläge fassend, krummsinnig (Welcker 
Götterl. p. 265), verschlagen, Beiwort des Kronos (σκολιὰ βου- 
Ίευόμενος Lex.), des Prometheus (Hes. O. 48); δολο-μήτης und δολό- 
µητι-ς voll listiger Anschläge, verschlagen, schlau; oder auch: auf 
List sinnend (Hom. die 1. Form nur im Voc. Ζεῦ δολοµῆτα ll. 1. 
540); πολύ-μητις (πολυ-μήτης Sp.) reich an Rath, sehr klug, sehr 
weise (gew. Beiwort des Odysseus). 

uw (Nebenform) streben, erstreben, begehren, suchen?): ua- 
µεθα᾽ ζητοῦμεν (Hes.), µω-μένου (Soph. O. C. 836), µω-μένη (id. 
Trach. 1136, uouévea Aesch. Ch. 40. 441 D.), μῶ-σθαι (Theogn. 
169), Impt. μῶ-σο, vulg. µώ-εο (Epicharm bei Xenoph. Mem. 2. 1. 20: 
ὦ πονήρέ, μὴ τὰ µαλακὰ uo, μὴ τὰ σκλήρ ἔχῃς). 

man. 

μᾶν. — µαν-ία f. heftige Gemüthsaufregung, Manie == Raserei, 
Wahnsinn, Verzückung, Begeisterung; (μµαν-Ίο-μαι) µαίνο-μαι in 
heftiger Gemüthsaufregung sein, rasen, unsinnig sein, wüthen, ver- 
zückt sein, begeistert sein, schwärmen (Fut. μανοῦ-μαι, Perf. µέ- 
unv-a mit Präsensbed., vom St. µανε: µε-μάνη-μαι Theokr. 10. 31, 
Aor. ἐ-μάν-η-ν; Hom. nur Präs. und Imperf.; das Act. µαίνω rasend 
machen im Präs. erst spit, doch Aor. ἔ-μηνε schon Eur., Aristoph. 
Xen.)!ü); µανι-κό-ς zur Raserei u. s. w. geb., rasend, unsinnig; 
µανι-ά-ς (ώδ-ος) rasend, wüthend (Soph., Eur. und spät. Dichter), 
µανι-ώδης wie rasend, unsinnig; µαιγ-ά-ς (ώδ-ος) f. die Rasende, 
Verzückte, bakchisch Begeisterte, Bakchantin, Münade (Hom. nur 
Il. 22. 460; h. Cer. 387); µαινόλης, µαινόλιο-ς rasend, verzückt, 
begeistert, Bein. des Bakchos, µαινόλι-ς (ιὸ-ος) f. (διάνοιαν µαι- 



νόλιν Aesch. SuppL 106 D.); -μαν-ής: γυναι-, γυναικο-μανής weiber- 
191131), ἕκ-μανής sehr rasend, wüthend, λυσσο-μανής rasend toll., 
— µάν-τι-ς (re-@g, ion. τι-ος) m. der Verzückte, von Gott Be- 
geisterle = Seher, Prophet, Weissager, µαντι-κό-ς zum Weissager 
geh., prophetisch (5 u., erg. τέχνη. W.kunst), µαντο-σύνη f. Seher- 
kunst, µαντύ-συνο-ς vom Oracel ausgehend (Eur.), µαντ-ὥὤδης von 
prophet. Art (Nonn.); µαντ-εύ-ο-μαι weissagen, prophezeien, das 
Oracel befragen, (überhaupt) vermuthen, µαντευ-τό-ς geweissagt, 
µαντευτ-ικό-ς zum W. geh., geschickt, µαντευ-τή-ς m. — μάντις 
(Heliod. 9. 1), µάντευ-μα(τ) n. Oracel, Weissagung; uavre(F)-io-s, 
lon. uavrn-io-s, zum Oracel geh., prophetisch, als Subst. n. = µών- 
revua, auch Oracelsitz, als Subst. f. uevre(a das Weissagen, die Gabe 
der Prophezeiung, die Weissagung selbst, Vermuthung. — ἀλευρό- 
µαντι-ς aus od. mittels Mehl weissagend, ebenso: ἀλφιτό-, ἀστερό-, 
ἀστραγαλό-., yvugó- , ἰχθυό-., κοσκινό-, Aexavó- , λιβανό-, vexoO- , olovo-, 
ὀνειρό-. 0Qvtó-, σφονδυλό-, τυρό-, ὑδρό-, qoguoxó-, χειρό-, ψυχό- 
µαντις; ἀρισίό-μαντις bester Seher (Ἔλενος Soph. Phil 1338 D.); 
Θεύ-μαντις durch eine Gottheit weissagend (Plat. Apol 22. ο. Men. 
99. c); θυμµό-μαντις mit dem Geiste w. (Aesch. Pers. 224 D.), 
ierpo-uevric Arzt und Weissager (id. Eum. 62. Suppl. 263 D.), 
κακό-μαντις Unglücksprophet (id. und Apoll Rh.), πρωτό-μαντις 
erste Weissagerin (τὴν πρ. Γαΐαν Aesch. Eum. 2), σεμνό-μαντις 
ehrwtrdiger W. (Soph. O. R. 556 D.), σερατό-μαντις W. des Heeres 
(Aesch. Ag. 122 D.), δετό-μαντι Regenprophet (Euphor. fr. 65), 
φενακό-μαντις betrügerischer Prophet (Nicet.)!5). 

uev, µον. — µέν-ος (ε-ος) n. [vgl. Skr. mán-as n. als weite 
Bezeichnung für geistiges Vermógen, sowohl das Empfinden und 
Vorstellen als das Wollen einschliessend: a) Denken, Vorstellen, 
Verstand, Geist, b) das Erdenken, Ersinnen, Nachdenken, c) Wunsch, 
Wille, Geneigtheit, d) Lust, Verlangen, Streben, Trieb, e) Ge- 
sinnung, Stimmung, PW. V. 518 ff.] Streben, Drang, der stre- 
bende Muth, Ungestüm, Wildheit, bes. Kriegsmuth, Kampfmuth; 
Strebekraft = Lebenskraft, überhaupt: Kraft, Stärke; auch von Leb- 
losem: Kraft, Macht, Gewalt (selten in Prosa). — -μεν-ης: a-uevng 

. schwach (yeai« Eur. Suppl 1116), δυς-μενής bösgesinnt, feind- 
selig, feindlich, εὐ-μενής gutgesinnt, wohlwollend, gnädig, ὕπερ- 
µενής über-mächtig, -gewaltig u. s. w.; ᾽4νδρο-μένης Athener und 
Makedonier bei Arrian!5); (-μενεσ-ια-) -μένε-ια f.: δυς-μένεια feind- 
selige Gesinnung, Feindschaft, εὖ-μένεια wohlwollende Gesinnung, 
Freundlichkeit; (ά-μεν[εσ]-ηνο) ἀ-μεν-ηνό-ς ohne Kraft, kraftlos, 
schwach, ohnmächtig 4), davon ἁμενηνόω kraftlos, unwirksam 
machen (ἀμενήνωσεν δὲ οἱ αἰχμήν Il. 13. 562, dazu Lex. ἀσθενῆ 
ἐποίησεν). — (μµενεσ-αν-ω) µενε-αίνω (Hom. und einzelne spät. 
Dicht.) heftig verlangen, wollen, trachten, streben, begehren, zür- 
nen, grollen (Aor. µενεήναμεν Il. 19. 58. Od. 4. 282); (µενεσ-ινη, 
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µενοσ-ινη) µενοι-νή (spät. Dichter) f. heftiger Trieb, Verlangen, 
Bestreben (προθυμία Suid.), µενοινά-ω (poet.) im Sinne haben, 
-gedenken, überdenken, wünschen, wollen (episch: µενοινώω Il. 
13. 79, ion. µενοινέω Il. 12. 59, 3. S. ep. µενοινάα Il. 19. 164; 
eigenth. Conj. µενοινήῃσε Il. 15. 82; Aor. ἐ-μενοίνη-σα); µενοινής' 
πρόθυμος. Φφροντιστής (Hes.). — Μέν-τη-ς m. Heerführer der Ki- 
konen (Il. 17. 73); König der Taphier, Gastfreund des Odysseus, 
unter dessen Gestalt Athene zu Telemachos kam (Od. 1, 106. 
180); Μέν-τωρ (τορ-ος) = mon-i-tor, m. Vater des Imbrios (Il. 
13. 171); Sohn des Alkinoos, Freund des Odysseus, unter dessen 
Gestalt Athene mit Telemachos nach Pylos geht und dem Od. im 
Kampf gegen die Freier hilft. — (poet. ion.) Perf. µέ-μον-α (mit 
Prüsensbed.) streben, trachten, gedenken, wollen (Herod. nur 6. 84: 
µεµονέναι. nuova: µέµαασι = γέγονα: γεγάασι) 10). — (µεν-μον = 
usu-vov [ον-ος]  Ὁς µέμονε) Miuvov Sohn des Tithonos und 
der Eos, König der Aethiopen; ᾿Αγα-μέμνων (ὃς ἄγαν µέμονε — 
der Hochstrebende, Hochgesinnte) Sohn des Atreus, König von 
Μγκοπᾶ und des nachmaligen Achaia bis Helike, der mächtigste 
unter den griech. Königen vor Troia und oberster Feldherr'®), 
Θρασυ-μέμνων (ὃς Θρασέως ufuove = kühn anstürmend, Bein. des 
Herakles, Il. 5. 639. Od. 11. 267). — Moö-ca (dor. Ιῶσα, lak. 
Möäa, &ol. Moica) f. die Muse — die Sinnende, Ersinnende, Sehe- 
rin, Göttin des Gesanges, der Dichtkunst u. s. w.!") (die Zahl 9 
bei Hom. erst Od. 24. 60, doch die Namen nennt zuerst Hes. 
Th. 76); appellativ: Gesang, Lied, Kunst und Wissenschaft, feine 
Bildung; wovo-eio-g von den Musen; µουσ-ικό-ς die M., Musen- 
künste betreffend (7 μουσική Musenkunst, bes. Tonkunst, Musik, 
μουσικὸς ἀνήρ der sich auf Musenkünste versteht, Tonkünstler, 
Dichter, Ggs. &uovoog); µουσικ-εύ-ο-μαι (μονσ-ίζω. dor. -/oóc, lak. 
Kol, -(ὅδω) ein Instrument spielen, singen; uovoó-o in den Müsen- 
künsten erziehen, bilden (ἔργον μεμουσωμένον von musivischer 
Arbeit, Mosaik, Sex. Emp.); µουσειόω mit Musivarbeit belegen 
(Sp.), μουσειώ-σι-ς f. das Belegen mit M. (Sp.); µουσε-ῖο-ν n. Musen- 
tempel, -sitz, -ort (spät: μουσεῖον — opus musivum, Mosaik). 

µέν-ω sich besinnen, warten, harren, verharren, bleiben, ver- 
bleiben, weilen, verweilen; trans. erwarten (vgl. manere aliqucm), 
bes. den andringenden Feind, bestehen, aushalten .(Iterat. µέν-ε- 
σκ-ον Il. 19. 42, Fut. μενῶ., ion. µενέω, Λοτ. ἔ-μεινα, ep. usivo; 
St. ueve:- Perf. µε-μένη-κα); (µι-μεν-ω) μί-μν-ω poet. und ion. = 
µένω (nur Präs. und Imperf., Part. μιμνόντ-εσσι IL 2. 296); µιµνά-ζω 
poet. Nbf. zu uévo (Il 2, 392. 10, 549 und spät. Dichter)!* 
Verbaladj. µενε-τό-ς bleibend, wartend, µενε-τέον (Xen. Plat.), 
später µενη-τέο-ν (Lob. Phryn. 446), µενετ-ικό-ς zum Bleiben geneigt 
(M. Ant. 1. 16). — µόν-ι-μο-ς bleibend, ausharrend, treu (u. ἄστρα 
Fixsterne), µονιµό-τη-ς (τητ-ος) f. Dauer, Beharrlichkeit, Treue (Sp.); 

) 
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µέμν-ων (ον-ος) ó ὄνος (Hes.), bezeichnet das Schläge duldende, 
indolente Thier (vgl Il. 11. 558 ὡς δ) OT’ ὄνος παρ ἄρουραν 
iov ἐβιήσατο παῖδας νωθής, ᾧ δὴ πολλὰ περὶ . ῥόπαλ) ἀμφὶς ἑάγη) 19). 
— µεν-: µεν-αίχμης, -έγχης den Kampf bestehend; ueve-: µενε- 
ógio-c den Feind ausharrend, bestehend — standhaft, muthig, 
streitbar (N 12, 247. 13, 228), Shnlich: μενέ-δουπος. -Άτυπος, 
-μαχος» πτόλεμος, φύλοπις, -χάρμης» -χαρμος; ἸΜέν-αιχμος, Mev- 
alxas, -αλκίδας; Miv-avögos, Mev-agns; Μενέ-δημος, Meve-xAslöng, 
Μενε-κλῆς, ἸΜενε-κράτης, Μενέ-λᾶος Sohn des Atreus, König zu 
Lakedümon, Bruder des Agamemnon, Gemal der Helena u. s. w.”); 
Παρ μεν δη c Philosoph aus Elea (um 500 v. Chr.), Παρ-μεν-ί-ς 
(ἐδ-ος) f. Frauenname, Ileguev-íoxo-c, Παρμέν-ων (ovr-og), Iagusv- 
í-ov (ωῶν-ος) berühmter Feldherr Philipps und Alexanders von 
Makedonien. 

man-d zógern, weilen, stillstehen; trans. hemmen. — 
Skr. mad, mand zögern, zuwarten, stillstehen (PW. V, 471)? 

μάνὃ-ρα f. (Ort zum Weilen =) Hürde, Stall (σῆκοι βοῶν 
καὶ ἵππων Hes.); (später) das Kloster; navög-ei-o | in einen Stall ein- 
sperren; (später) in ein Kloster thun; µώνδρευ-μα(τ) n. =  µάνδρα 
(Dion. Hal. 1. 79); ἀρχι-μανδρί-τη-ς m. Archimandrit, Klostervor- 
stand, Abt. — µάνὺ-αλο-ς m. Hemmniss = Riegel ( Artemid. 
11. 10), µανδαλό-ω den R. vorschieben (Hes.), µανδαλω-τό-ς ver- 
riegelt (Phot.) (φίληµα u. ein wollüstiger Kuss, bei dem die Zunge 
eingesteckt wird, Aristoph. Thesm. 132). 

µην. — ufjv-t-c. (ι-ος, Sp. -ιδ-ος) [vgl. Skr. manzi-s m. f. 
Muth, Sinn; heftiger Muth, Eifer, Unmuth, Zorn, Grimm, Wuth; 
Herzeleid, Kummer, Betrtibniss, PW. V. 557] f. dauernder Zorn, 
Groll (κύτος πολυχρόνιος Arist., ἡ ἐπιμένουσα ὀργή Apollon.); unvi-w 
fortdauernd zürnen, im Zorn beharren, grollen (Fut. μηνί-σω; Aor. 
µηνί-σα-ς Il. 5. 178, Prüs. Imperf. 7, doch μήνῖεν in der Arsis 
IL. 2. 769; μηνιόωσιν Apoll. Rh. 2. 247) 5), μηνί-τη-ς m. der Zür- 
nende (Arr. Epikt. 4. 5. 18), µηνι-θ-μό-ς m. das Zürnen, Grollen 
(IL. 16, 62. 202. 282), μήνῖ-μα(τ) n. Ursache zum Zorn, Groll, 
μήνι -σ-μα(ε) n. id. (Man. 4. 556). — St. unv-u: μην-ύ-ω anzeigen, 
verrathen, angeben (v im Fut. und Aor., bei Att. auch im Prüs. 
Imperf.; Hom. v, doch v v vor ‚langer Sylbe), μηνυ-τ-ικό-ς anzeigend, 
verrätherisch, μηνῦ-τή- c, -τήρ (τῆρ-ος), μηνὺ-τωρ (τορ-ος) m. An- 
zeiger, Angeber, µήνυ-σι-ς f., μήνυ-μαί(τ) n. Anzeige, Angabe, μήνῦ- 
τρο-ν n. Lohn für die Anzeige (h. Mere. 264. 364), der auf die 
Entdeckung eines Verbrechens gesetzte Preis. 

mna. . 

uva. — µνά-ο-μαι 1) gedenken, s. pg. 664 μι-μνή-σχ-ω; 2) freien, 
werben, sich bewerben (Hom. nur Pris. und Imperf. μνᾶ-ται, μνώ- 
Vrat, μνᾶ-σθαι, μνώ-μενο-ς; µνά-σθω, Impf. 1. n. μνῶ-μεθ'; fer- 
ner: 2. Pl. μνᾶα, Inf. μνᾶ-ασθαε, Impf. 3. Pl. µνώ-οντο, Part. µνωό- 
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µενος; Iterat. uva-ox-ero Od. 20. 290)*9), — (*uv-si-o) µνε(Ε)-ία 
f. Erinnerung, Gedächtniss (= 4 μοῦσα Plut. Symp. 9. 14. 1). — 
Αἴσυ-μνο-ς (8. unten αἶσυ-μνή-τη-ς) ein Grieche (Il. 11. 303). 

uvn**). — µι-μνή-εκ-ώ, Bol. µι-μνα-ί-σκω (Ahrens aeol. p. 96; 
vgl. Όνα-ί-σκω, κυ-ί-σκω) (µνή-σκ-ο-μαι Anakr. Anth. 16), Activ: 
erinnern, mahnen; Med. sich erinnern, gedenken, eingedenk sein, 
mündlich gedenken, erwähnen, in Erinnerung bringen (Hom. vom 
Prüs. Act. nur Imperat. u(uvgox' Od. 14. 169, Fut. µνή-σω; Med. 
µιµνήσκ-ο-μαι, dafür Hom. μνᾶ-ο-μαι 8. pag. 663, Fut. µνή-σο-μαι, 
Fut. 3. µε-μνή-σο-μαι werde eingedenk bleiben, Fut. Pass. µνη- 
σ-θ-ή-σομαι, Aor. Pass. Inf. µνησθῆναι Od. 4. 118; Aor. ἐ-μνη-σά- 
µην, dazu Iter. μνησά-σκ-ετο IL 11. 565; Perf. µέ-μνη-μαι mit 
Prüsensbed., memini, erinnere mich, bin eingedenk, 2. Sg. μέ-μνη- 
σαι und µέ-μνη-αι, Opt. µε-μνῄ-μην Tl. Att., selten µε-μνώ-μην statt 
des ion. ueuveounv, dazu µεμνέῳτο Il. 23. 361, daneben µε-μνοί- 
µην» 2. Sg. µέ-μνοιο Xen. An. 1. 7. 5, Conj. µέ-μνω-μαι, Imper. µέ- 
uvn-00, ion. auch µέ-μνε-ο Herod., Plusqu. 3. Pl. ἐ-με-μνέ-ατο ion. 
statt ἑ-μέ-μνη-ντο Herod.) — µγῆ-ε-τι-ς (τι-ος) f. das Gedenken, 
das sich Erinnern (Hom. nur Od. 13. 280). — µνή-ς-τωρ (τορ-ος) 
eingedenk (Aesch. Sept. 163). — µνή-μη f. Erinnerung, Gedächt- 
niss, Erwähnung, Andenken. — uvij-ua(r) n. Andenken, Erinne- 
rungszeichen, Denkmal, Demin. μνηµάτ-ιο-ν n. (Ath. 11. 472. e), 
µνηµατ-{-τή-ς λόγος Gedächtnissrede (Suid. Eust.); (*uynuedo) µνη- 
με(ο-)-ἴο-ν, ion. poet. urnun-io-v, n.  μνῆμα; auch: Erinnerung 
in Bezug auf die Zukunft. — µνή-μων (-μον-ος) eingedenk, sich 
erinnernd, µνηµον-ικό-ς ein gutes Gedüchtniss habend (Ggs. ἔπι- 
λήσμων); μνημο-εύνη (poet.) f. Eingedenksein, Erinnerung (in Prosa 
erst Sp.), νημο-σύνη f. Tochter des Uranos, Mutter der Musen 
vom Zeus (Hes. Theog.), uvnuoovvo-s das Andenken erhaltend, 
in’s Gedächtniss rufend; uvnuov-eV-w sich erinnern, eingedenk sein, 
erwähnen, erzählen, µνήµονευ-τό-ς dessen man sich erinnert, er- 
wähnt (Aristot.), µνηµονεντ-ικό-ς — uvnuovixog, zum Erinnern geh., 
µνηµόνευ-μα(τ) n. Erinnerung (Aristot. Luc.). — uvn-ct: µνησι-κακέω 
eingedenk sein des erlittenen Bósen oder Unrechtes, bes. bei poli- 
tischen Streitigkeiten, µνησι-πήμων gedenkend des Unglücks, µνησι- 
χάρη = ndovn (Hes.); Mvno-ayogas, -αρέτη, Mvyno-apyos, -ιππος; 
Mvnoí-foviog, -ónuoc, Όεος, ἸΜνησι-κλῆς u. 8. w. — αἰευ-μνή-τη-ς 
(= aico-, v Hol statt o) der αἶσα, des gleichen Antheils ge- 
denkend, Unparteiischer, Kampfrichter, Kampfordner (Od. 8. 258), 
alsv-uvn-ıne (vijo-oc) id., Herrscher (Tl. 24. 317)?5). — à-uvn-c-ro-c 
vergessen (Theokr. 16. 42), ἀμνηστέ-ω vergessen, -ομαι in Ver- 
gessenheit gerathen , άμνηστ-ία f. das Vergessen, bes. des erlittenen 
Unrechts, Amnestie. — Zu µνά-ο-μαι freien, werben: µνη-ς-τό-ς 
umworben, gefreit (uvnorn ἄλοχος Hom. eheliche Gattin; µνη-στή 
Ap. Rh. 1. 780 —  µνήστεφα Agath. 5 Braut); µνη-ς-τήρ (τῆρ-ος) 
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(µνησ-τή-ς Sp.) m. der Freier, µνήσερ-ια f. — προ-μνήστρια, προ- 
µνηστρ-ί-ς (lö-05) Freiwerberin, µνηστήρ-ιο-ς zum Fr. geh. (uv. δῶρα 
Brautgeschenke), µνηστηρ-ι-ώδης freiermässig (Clem. Alex.); μνῆσ- 
τρο-ν n. Verlobung, Vermälung (Sp.); µνηςετ-εύ-ω freien, werben 
(Pass. vom Mädchen: verheiratet werden), eine Ehe stiften, übertr. 
sich um etwas bewerben, µνήστευ-σι-ς f. das Freien, die Werbung, 
µνήστευ-μα(τ) n. das Gefreite, die Braut (Eur. Phoen. 583); Wer- 
bung, Heirat (id. Hel. 1530; sonst nur sehr spät); µνηστε(«/)-ία, 
μνησ-τύ-ς (τύ-ος, Od. 3mal) f£. = µνήστευσις. 

man-dh, ma-dh. — Vgl. Zend: märdra verstündig, madh-a 
Heilkunde, Weisheit, madh-aya lehren. ' 

μαν-θ, µαθ[ε]”9). — µα-ν-θ-άν-ω lernen, gelernt haben — 
verstehen; kennen lernen, erfahren, wahrnehmen, merken; ein- 
sehen, begreifen (St. µαθ: Aor. ἔ-μαθ-ο-ν, Hom. nur: 1. Sg. μάθον 
IL 6. 444, 2. Sg. ἔμμαθες Od. 18. 362, 3. Sg. ἔμμαθεν Od. 17. 226, 
sonst das Verb nicht vorkommend; St. µαθε = mede-ri: Fut. µαθή- 
σο-μαι. dor. μαθεῦμαι Theokr. 11. 62? [Ahrens: μασεῦμαι], Perf. 
με-μάθη-κα) 11); Verbaladj. µαθη-τό-ς erlernt, lernbar, µαθητ-εό-ς zu 
lernen, zu erkennen, wahrzunehmen, µαθητ-ικό-ς zum Lernen geh., 
lernbegierig. — µαθη-τή-ς m. der-Lernende, Schüler, µαθή-τρ-ια, 
µαθη-τρ-(-ς (lö-05) f. (Sp.); µαθητ-εύ-ω Schüler sein, trans. lehren, 
unterrichten, ucOmr(J)-/a f. Unterricht (Sp.). — µάθη-ει-ς (µάθη 
Hes.) f. das Lernen, das Wissen, Wissenschaft (Sp.); Desid. µαθη- 
τι-άω lernen wollen (μαθητιῶ mich schülert Arist. Nub. 183, vgl. 
χεξητιᾶν 1387, σιβυλλιᾶν Equ. 61). — µάθη-μα(τ) n. das Gelernte, 
die Wissenschaft, die Lehre (vgl τὰ δέ µοι παθήµατα τὰ ἐόντα 
ἀχάριτα µαθήµατα [,bittere Lehren"] yéyove Herod. 1. 207); bei 
Sp. bes. Arithmetik und Geometrie (auch Astrologie, Pallad.), 
µαθηµατ-ωιό-ς zum Lernen geh., lernbegierig, bes. die Mathematik 
betreffend (ή u. τέχνη Mathematik, ó u. der Mathematiker, später 
auch Astrolog). — µάθ-ος n. Klugheit, Lehre?9) (πάθος µάθος = 
durch Schaden wird man klug; vgl. Aesch. Ag. 176 D. τὸν πάθει 
µάθος θΘέντα “κυρίως ἔχειν, was Sch. W. übersetzt: der als be- 
stimmtes Gesetz festgestellt, dass in Leiden Lehre wohnt; Pape 
W.: der uns lernen lässt in Leid). — ἐπι-μηθής  ἐπιμελής (Theokr. 
25. 79), προ-μηθ-ής vorsorglich, besorgt. — µενθ-ήρη᾽ φροντίς. 
µενθ-ήραις' µερέµναις. μενθηριῶ  µεριμνήσω Hes. (μενθῆρες Suid.) = 

ma-k strebend denken, trachten — erregt sein, toben” 
pax. — μαῖ-μαξ (µακ-ος) (vgl. pag. 659 µαι-μά-ω) stürmisch 

tobend (ταραχώδης Hes.); (um-uexjo) uar-uäccw in stürmischer, 
heftiger Bewegung sein, heftig verlangen (σφύζει, προθυμεῖται Hes.); 
Μαι-μάνκ-τη-ς (Zeug) der Wilde, Tobende, Stürmische, µαιµακ-τήρ-ια 
das Fest des Ζεὺς Μαιμάχτης in Athen, darnach hiess µαιµακτηρι-ών 
(ὤν-ος) m. der Monat, in welchem das Fest des winterlichen Sturm- 
gottes gefeiert wurde (= der 2. Hälfte des November und der 
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1. des December); ἀ-μαι-μᾶκ-ε-το-ς tobend, anstürmend, schreck- 
lich, wild, ungeheuer*?) (Hom. Beiwort der Chimära Π. 6. 179, 
16. 829, des Mastbaums Od. 14. 311; Pindar: πόντος, τριόδους, 
μένος» κινηθµός; Soph. O. R. 177 πὂρ, von den Furien O. C. 127). 
— (uex-Ao, µαχ-λο, die Aspirata aus der Tenuis durch den Ein- 
fluss der folgenden Liquida, vgl. C. E. 492) µάχ-λο-ς geil, üppig, 
wollüstig (mehr von Weibern); übertr. kampfbegierig (μάχλον "449m 
Aescl. Suppl 635 D.); üppig aufstrebend, rankend (ἄμπελος id. 
fragm. 378); µάχ-λη-ς id. (Hes.), weryA-d-g (άδ-ος)., --c (16-05) f., 
μαχλ-ικό-ς ; dem µάχλος eigen, unkeusch (λόγοι Maneth. 4. 184), 
μαχλο-σύνη f. Geilheit, WoHust, Ueppigkeit (vom Paris Il. 24. 30; 
Faesi: üppiger Liebesgenuss, Buhlschaft mit Helena; dann erst 
bei Hesiod u. s. w.), µαχλό-τη-ς (τητ-ος) f. id. (E. M. 524. 24); 
pargh-io, -εύω geil sein, buhlen. — (üppig wachsen:) µι-μάκ-υλο-ν, 
μαι-μάκ-υλο-ν͵, ᾿μεμαίκ-υλο-ν n. Frucht des Erdbeerbaumes, Winter- 
frucht (ἡ δὲ κόµαρος, ἡ τὸ uspaíxvAov φέρουσα τὸ ἐδώδιμον Theophr. 
3. 16. 4 

Ä p 2 zu v vor Gutturalen, vgl. C. E. 704 und Anm. 5 
pag. 462 zu πυκ). — μύκ-λο-ς, μυχ-λό-ς m. Zuchtesel, Spring- 
esel; dann der schwarze Streifen am Hals und an den Füssen des 
Zuchtesels; geiler Mensch”) (Lykophr. 771 von den Freiern der 
Penelope) (uvxAos" of περὶ τὰ σκέλη, καὶ [iv] τοῖς ποσί, καὶ [ἐπὶ] 
νῶτου τῶν ὄνων µέλαιναι γραµµαί. καὶ ol λάγνοι καὶ ὀχευταί. μυχλός' 
σκολιός. ὀχευτής, λάγνης., µοιχός, ἀκρατής. Φοκεῖς δὲ καὶ ὕνους τοὺς 
ἐπὶ ὀχείαν πεµποµένους Hes.). 

ma-S tasten: betasten = untersuchen; nach etwas 
tasten = begehren. 

μα-ς. — (µασ-ο-μαι) µά-ιο-μαι suchen, untersuchen, trach- 
ten, streben (Homer nur: µαι-ο-μένη, µαί-εσθαι ‚und Fut. Il. 9. 
349: µάσσεται — µασ-ε-αι wird aussuchen; Sonst poetisch; in 
Prosa nur Plat. Kratyl 4212: µαίεσθαι οὖν καλεῖς τι; Eyoyye, TÓ 
yt ζητεῖν); ἄμφι-μαίομαι herum berühren (nur Imper. Aor. dugi- 
µάσα-σθε wischet rings ab Od. 20. 152); ἐπι-μαίομαι betasten, be- 
rühren, befühlen, zu erreichen suchen, nach etwas streben (Fut. 
ἐπι-μάσσεται Il. 4. 190, Aor. ἐπ-ε-μάσσατο, Part. ἔπι-μασσάμενος): 
εὖς-μαίομαι hineingreifen (Hom. nur Aor. θανῶν µάλα µε ἐσ-ε-μάσσατο 

. 9vuóv sein Tod hat mir tief in’s Herz gegriffen Il. 17, 564. 20, 
425; dazu Präs. εἷςμάττεσθαι bei Galen.)**); Verbaladjectiv: -μας- 
TO- CB): ᾱ-προτί-μαστος (ep. statt ἀ-προς-μαστος) — intactus, integer, 
intaminatus, unberührt, unangetastet (Il. 19. 263); ἐπί-μαστος = 
manibus contrectatus, berührt, begriffen, daraus: contaminatus = 

besudelt, schmutzig (Od. 20. 377 ἐπίμαστον ἀλήτην); μασ-τήρ (τῆρ-ος) 
m. — µα-τήρ pag. 659 (ζητῶν, ἐρευνῶν Hes. κ fem. μάστειρα Auf- 
spürerin (Aesch. Suppl. 163. 176 D.: 'loóg io μµῆνις µάστειρ ἐκ 
θεῶν), µασ-τήρ-ιο-ς zum Erspähen geschickt (Ἑρμῇ ueyloro προξένω 
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µαστηρίῳ Aesch. Suppl. 920 D.); µαστ-εύ-ω =  µαίοµαι (poet., einzeln 
in Prosa), uaorev-m-g m. —= µαστήρ (Xen. Oec. 8. 13), µάστευ- 
01-5, µαστε(«)-ία f. das Suchen, Nachforschen (Sp.); µάσ-μα(τ) n. 
= µάστευσις (Plat. Krat. 421a; dazu Phot. µάστευµα, ζήτημα): 
ἹΜάσ-τωρ (τορ-ος) — Sucher (IL 15. 430), Maorog-löng' Sohn des 
Mastor (Halitherses Od. 2. 158, Lykophron Il. 1. οἱ) 59). 

ma. 

.mé. — mö-tu-s (íus) m. (&lter auch f.), Bedenken, Be- 
sorgniss, Bangigkeit, Furcht, Scheu (metus opinio impendentis mali, 
quod intolerabile esse videatur Cie. Tusc. 4. 7. 14)°); personificirt 
Metus als Gottheit; me-tu-ére (-tu-i, -tü-lum) Besorgniss haben, 
fürchten, sich fürchten, Part. meluen-s Furcht hegend, scheu, furcht- 
sam; prac-meluerg vorher fürchten. 

man. | 

man. — (*man-s, ma-s; vgl. Skr. mán-ws Mensch, Mann; 
Manu der Mensch im ausgezeichneten Sinne, Vater der Menschen, 
PW. V. 526) ma-s (Gen. *ma-s-is = mä-r-is) männliches Wesen, 
Männchen; übertr. männlich, mannhaft, kräftig 5); mas-cülu-s 
männlich, als Subst. das Männchen; übertr. männlich, kräftig; mascul- 
inu-s männlichen Geschlechts, männlich (Adv. ne); (*mascule-rc) 
mascule-tu-m n. Pfianzort von Gewächsen männl. Geschlechts (Plin. 
17. 22. 35), mascule-sc-ére männl. Geschl. werden (id. 18. 13. 34); 
com-masculä-re männlich machen, e-masculäre entmannen; mar-i- 
ἐμ-5 ehelich, zur Ehe geh., als Subst. m. Gemal, Gatte, uneigentl.: 
Bräutigam, Geliebter, Freier, als Subst. f. Gemalin, Gattin, marita-re 
verheiraten, vermülen; von Pflanzen: anbinden, befruchten, maritä- 
tu-s zur Ehefrau geh. (dos, Plaut. Epid. 2. 1. 11), marit-ali-s 
ehelich. — mün-ére (mansi, mansu-m) = uívo pag. 662 (mansti 
Lucil ap. Gell. 18. ϐ) 39): mans-i-ö(n) f. das Bleiben, der Aufent- 
halt, (concret) Nacht-quartier, lager, Wohnung, Demin. mansiun- 
cla f. (Vulg.); mansor (ör-is) m. der sich wo aufhält, Gast (Sedul. 
4. 234); Frequ. mantä-re (saepe manere Paul. D. p. 132. 5), om- 
menta-re (Liv. Andr. ap. Fest. p. 190), mansi-tä-re; com-manere 
bleibend verweilen, e-manere draussen bleiben, ausbleiben, ob- 
manens (pro diu manens, ut permanens Paul. D. p. 199. 2), per- 
manere verbleiben, verharren, re-manere zurück oder übrig bleiben; 
(*man-tor Bleiber; Dauerer) Man-tur-na f. Beschützerin einer 
dauernden Ehe (dea coniugii, quae facil, ut coniuges inler se ma- 
neant, Aug. c. d. 6. 9)*)) 

men. — St. men-i: men-S (Gen. men-ti-s; Nom. men-ti-s 
Ennius zweimal, Neue I. 147) f. (vgl. µέν-ος pag. 661) Sinn, Ge- 
sinnung, Gemüth, Herz, Seele; Geist, Verstand, Vernunft, Ein- 
sicht, Wille, Meinung, Gedanke, Absicht; personif. als Gottheit 
Mens (Bona Mens, Prop. 3. 23. 19)*); a-men-s (Nom. a-men-ti-s 
Prise., Neue II. 10) sinnlos, verstandeslos, besinnungslos (ab eadem 
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mente meminisse diclum et amens, qui a mente sua descendit Varro Ἱ. 1. 
6. 44. p. 89 M.), amentia f. Sinnlosigkeit, Geistesabwesenheit; de- 
men-s unsinnig, wahnsinnig, toll, thóricht (Adv. de-men-ter), dementia 
f. Wahnsinn, Raserei (animi affectionem lumine mentis carentem nomi- 
naverunt. amentiam. eandemque dementiam. Cic. Tusc. 3. 5. 10)43): 
dementi-re (dementare Lact.) wahnsinnig sein, rasen; men-ti-o(n) 
f. Erwähnung, Erinnerung, Meldung, Mittheilung. — me-min-i 
gedenken, eingedenk sein, sich erinnern (Imperat. me-men-to, -töte; 
Part. meminens Liv. Andr. ap. Prisc. 11. p. 922); min-i-sc-itur (pro 
reminiscilur antiquitus. dicebatur Paul. D. p. 122. 18); com-min- 
i-sei sich zusammendenken, sich erdenken, ersinnen, erdichten, 
erlügen, Part. com-men-tu-s erdichtet, ersonnen, als Subst. n. Zu- 
sammengedachtes, Erdichtung, Anschlag; commentä-ri (selten -re) 
auszusinnen sich bemühen, überdenken, entwerfen, ausarbeiten, 
commentä-tor m. aussinnend, Erklärer, Ausleger, commenta-ti-o(n) 
f. Nachdenken, concret: gelehrte Abhandlung; commeni-ic-iu-s durch 
Nachdenken gefunden, erdacht, ersonnen, erdichtet, eingebildet; 
comment-äriu-s (liber) m., -äriu-m (volumen) n. schriftl. Entwurf, 
Abriss, Skizze, Heft, (sehr oft im Pl.) Aufzeichnungen, Denkwürdig- 
keiten, schriftliche schmucklose Nachrichten, Demin. commentariö- 
lu-m n., commenlari-ensi-s der das Tagebuch, die Liste führt, 
Registrator; com-men-tor (töris) m. Erdenker, Erfinder (uvae Ov. 
F. 3. 785); e-min-i-sc-i aussinnen (eminisci-tur Not. Tir.), e-men- 
iu-m n. Erdichtetes, Falsches (excogitatio Gloss. Isid.); re-min- 
i-sci sich etwas in's Gedächtniss zurückrufen, zurückerinnern (re- 
minisci, cum ca, quae lenwil mens ac memoria, cogitando repetuntur 
Varro l 1. 6. 6. 63), durch Rückerinnerung ausfindig machen, 
aussinnen, reminiscent-iae f. PL (= ἀναμνήσεις Plat.) Rückerinne- 
rungen (Tert.). — (*men-es == µέν-ος, Men-es-ua, Men-er-ua) Men- 
er-va (quid? non E quoque I loco fuit? Menerva et leber et ma- 
gester et Diiove victore non Diiovi? Quintil. 1. 4. 17; Gen. Menervai 
C. I. L. 191. 1462, Menervae ibd. 1457) Min-er-va f. die geist- 
begabte Göttin der Weisheit*?) ( Minervae promunturium, jetzt Punta 
della Campanella, ein Vorgebirge Campaniens, übertragen: Woll- 
arbeit, Faden (Minervam pro stamine, Arnob. 5. extr.), Minerv-iu-s, 
-üli-s zur M. gehörig (Minerval n. Schulgeld), Minerv-ia f. Stadt in 
Calabrien (jetzt Castro), Minerv-inu-s rm. Sklavenname, Minerv-ina 
f. Buhlerin des Constantin (Aur. Vict.); pro-menervat (item pro- 
monet, Fest. p. 205). — men-tI-ri sich erdenken was'nicht wirk- 
lich so ist = Falsches denken oder reden = lügen, täuschen, 
betrügen, fälschlich vorgeben, täuschend vorstellen, nachahmen**) 
(Fut. mentibor Plaut. mil. 2. 2. 101), Part. mentien-s n. Trug- 
schluss (Cic. div. 2. 4. 11), menti-tu-s nachgeahmt, erdichtet, menfi- 
ti-o(n) f. das Lügen, die Täuschung (Cic. Her. 3. 2); (*ment-- 
du-s, vgl. avere avidu-s, cupire (altl.) cupidu-s; davon: *mentid-ere; 



dann *men-dere, dazu) mendax (äcis; vgl. audere audax) lügen- 
haft, Subst. Lügner; täuschend, trügerisch, falsch, nachgeahmt, 
erdichtet**) (Adv. mendaci-ter), mendaciu-m n. Lüge, absichtliche 
Unwahrheit, Täuschung, Demin: mendaci-un-cülum (vgl. av-un- 
culu-s pag. 67) n., mendaci-tà-s (tati-s) f. Lügenhaftigkeit (Tert.). 

mon. — món-ére (-ui), Causale der W. men: eingedenk 
machen, erinnern, ermahnen, warnen, lehren, unterweisen; vorher- 
sagen, verktindigen?°) (Perf. Conj. von mon-ére: monéri-s, -nt Pacuv. 
Non. p. 346. Rib. Trag. Lat. v. 30. 112)*9); Part. mon-i-tw-s, ale 
Subst. ^, n. Erinnerung, Warnung, Prophezeiung, moni-tu-s (tüs) 
m. id., moni-tor (tör-is) m. Erinnerer, Ermahner, Zurechtweiser, Auf- 
seher (Souffleur Paul. Diac. p. 138, Vorsänger, Vorbeter Tert.), 
monior--s erinnernd, warnend, moni-t-ö(n) (mon-eta Tert.) f. 
Erinnerung, Ermahnung, Warnung; Intens. moni-tä-re (Venant.); 
mon-ü-meniu-m (mon-i-) n. Erinnerungsmal, Denkmal, Andenken, 
monumeni-ali-s, -ariu-s zum Denkmal u. 8. w. gehörig; mon-u-bili-s 
== monitorius (Sidon. ep. 2. 2); Moneta = Ἱμνημοσύνη (Cic. n. d. 
3. 18: 47), anderswo, auch bei Cicero selbst (de div. 1. 45. 105) 
Beiname der Juno — die Mahnende; weil neben ihrem Tempel 
die Münzstätte war, so nannte man auch diese nach ihr officium 
Monetae (Liv. 6. 90. 13), ja ihr Name ging auf das gemünzte 
Geld selbst über, daher: moneta f. Münze*'), monet-äli-s zur Münze 
geh., gemtinzt, monet-ariu-s m. Münzarbeiter (Aur. Vict. ep. 35); 
(mon-es-iro) mon-s-tru-m n. (guod nos monet) urspr. in der Reli- 
gionssprache: Mahnzeichen, Wahrzeichen (monstrum, ut Aelius Stilo 
interpretatur, a monendo dictum est, velut monestrum. Item Sinnius 
Capito, quod monsirel futurum et moneat voluntatem deorum. Fest. 
p. 138, vgl. Paul. D. p. 140); übertragen: alles Widernatürliche, 
als solches Schrecken und Abscheu erregende = Ungeheuer, 
Scheusal, Missgeburt “), monstr-w-Ösu-s (minder gut monstr-osu-s) 
ungeheuer, naturwidrig, seltsam, abenteuerlich (Adv. -öse); mon- 
strä-re zeigen, weisen, lehren, anzeigen, angeben, zu Gemüthe 
führen, Part. monsträ-tu-s sich auszeichnend, auffallend (Tac. h. 
1. 88. G. 31), monstra-tor (tör-is) m. Zeiger, Unterweiser, Lehrer, 
monstrü-ti-o(n) f. das Zeigen u. s. w. (Abl. monstra-tu App., Auson.), 
monsira-L3vw-s zum Zeigen geeignet, dienend (Boéth.), monstra-bili-s 
zeigbar, ausgezeichnet (Plin. ep. 6. 21. 4); (*mo[n]-s-wu-m, *mo- 
s-tel-lu-m) Mo-s-tel-Läria f. das Hausgespenst (φάσμα), Name einer 
Komödie des Plautus*?). 

ma-dh ^), 
ed. — mád-é-ri (= St. µαθ-ε pag. 665) heilen, helfen, 

abhelfen, Part. mede-ns Arzt; med-icu-s zum Heilen dienlich, 
heilend; tibertr. zauberisch; Subst. m. Arzt, f. Aerztin (Hebamme)5!), 
medicare, -ri heilen, helfen, medica-tor m. Arzt (Tert.), medicä- 
f-o(n) f. Heilung, medica-t-ivu-s zum Heilen dienend; medicä-tus 
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(tis) 1m. Zaubermittel (Ov. Her. 12. 165), medica-men (min-is), 
-mentu-m n. Heil-, Arznei-mittel, medicament-ariu-s Apotheker, Phar- 
maceut, medicament-ösus arzneikräftig (Vitr. 8. 3); medica-bili-s (Adv. 
-ler) heilbar, heilsam (medibile medicabile Paul. D. p. 123); medica- 
bulu-m n. = medicamen (App.); medic-nu-s zur Arznei, Heilung 
geh., medicina (ars) f. Heilkunst, Arzneikunst, Arzneimittel; übertr. 
Hilfs-, Heil-mittel, Mittel; medicin-ali-s = medicinus; medic-Osu-s 
heilsam (Cael. Aur. tard. 2. 1); (*med-i-tor) Med-i-tr-ina f. Göttin 
der Heilung (Paul. D. p. 123) 9), meditrin-älia n. Pl. Fest zu Ehren 
der M. (am 11. October, an welchem von neuem Wein %uerst ge- 
trunken und libirt wurde); ré-méd-iu-m n. — medicamen, reme- 
diü-re, ri = mederi, remedia-tor m. = medicator (Tert.), remedia- 
li-o(n) f. = medicatio, remedi-ali-s, -abili-s heilsam. — möd-I-tä-ri 
nachsinnen, bedenken, überlegen, üben, einüben, Part. medila-tu-s 
Prud -le) überlegt, ausgedacht, meditä-tor m. der Nachsinnende 
Prudent.), medilator-iu-m n. Vorbereitung, Vorbereitungsort (Hieron.), 

medita-ti-o(n) f. das Denken, Nachdenken, Uebung, Demin. medi- 
tatium-cüla f. (Claud. Mamert.), medita-t-ivu-s das Nachdenken be- 
treffend (verba med. = desiderativa, Diom., Prisc.), medita-men 
(min-is), -mentu-m n. Denken, Sinnen, Besorgung, medita-bundu-s 
eifrig sinnend (Justin. 38. 3. 12). 

ma-k. 
mü-lu-s (= μύκ-λο- pag. 666) m. Maulesel, Maulthier°?), 

mula f. Mauleselin, mul-inu-s, -üri-s zum M. gehörig; muli-0(n) m. 
Maulthier-treiber, -hündler (eine den Bienen feindliche Mückenart 
Plin. 11. 18. 19), Mwlio Bein., mulion-iu-s, -icu-s zum Maulthier- 
treiber gehörig. | 

B. Gl. 288b. 28#f. 302 f. — C. E. 312 f. — F. W. 145 ff. 162. 157. 
882 f. 477 f.; F. Spr. 157. 196. 351 ff.; KZ. XXII. 377. 381. — Leskien 
St. II. 88 f. — Ludwig KZ. X. 448 ff. — Pott KZ. VI. 108. — Spiegel 
KZ. XXIII. 188 ff. — 1) C. V. 1I. 129. 198. 229. — Sonne KZ. XII. 9289 f. 
— 52) C. V. II. 153. —.8) Pott 1. c.: „etwa 'selbstbewegt', vgl. lat. motus?" 
— Sonne KZ. XII. 372: selbst (αὐτός, sponte) strebend, selbstwollend, 
wie αὐτόῤῥυτος selbstfliessend, αὐτόσσυτος selbsteilend. — 4) Anders 
Pictet KZ. V. 323 f.: mad laetari, inebriari. — 5) Fritzsche St. VII. 826. 
— 6) Vgl. F. W. 147. — Sonne KZ. XII. 394. — Anders C. E. 837: zu 
ms mindern. „Wer die Μινύαι nicht als “die kleinen’ leiden mag, könnte 
sie im Anschluss an Skr. pra-mina-mi, supero, als vernichtende, die Reihen 
mindernde Kämpen auffassen (vgl. Μίνω-ς ))''. — Die Form Μίνως wird 
verschieden erklärt: a) Angermann St. I. 23: Ma-na-va, Mi-vo-fo, Mi- 
vo-f-s, Mivo-g. b) Kuhn KZ. IV. 90 f£: Manvat = Μίνως: Ersatz des 
F durch ı und Längung des folgenden Vocales (vgl. javat ep. εἴως, τεθνε- 
Forog = τεθνειῶτος). c) Misteli KZ. XVII. 192: Manvas, altind: Ma- 
^us, = MivFos, Mivoog, Mívog; nur dass f zwei Spuren, im © und in 
der Länge von ı, zurückliess. d) Pott KZ. V. 264. VI. 113. 245: aus- 
harrend, µίµνων im vo$g; dor. Form νῶς für vovg nach Analogie von 
Bas, xoc, oder durch Contraction aus o-ag, wie etwa Τηλεβόας fernhin 
rufend. — 7) C. E. l. c.: zweifelhaft, ob hieher oder zu ma messen; doch 
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für ersteres spricht Skr. abhi-mäti-s Nachstellung, Anschlag. — Vgl. 
noch Benfey KZ. II. 227. Döderlein n. 129. L. Meyer KZ. V. 380. VI. 4. 
Pauli KZ. XIV. 108. Schweizer-Sidler KZ. II. 295. — Sch. W. s. v. 
(nx, µη Ersatzdehnung statt us»?). — F. W. 1081; KZ. XXII. 377: ma 
messen, ermessen; wn-rı-g Ermessen, Bath, Sinn, — Aehnlich 8. W. 
8. v.: verwandt mit µήδοµαι. — 8) F. W. 1081: Prüsensstamm µητι-ε, 
µητιέ-τα. — Froehde KZ. ΧΙ. 160: sva-dha = ἕ-της propinquus, μητι- 
έτα der Hathpflegende. — Pott KZ. VI. 86: µητίετα Ζεύς das einfache 
Derivat von ἵημι nach Analogie von ἀφέτης, καθέτης; vgl. ἰέναι ἔπεα, 
φωνήν. Aehnlich Schaper KZ. XXII. 526: µετι-έ-τη-ς (£ für je in nie). 
— 9) C. V. I. 150. — 10) C. V. L 290. 809. 9). — 11) G. Meyer St. 
VII 121: in yvvoi-uas7jg ist nicht γυναικ-, sondern die alte Stammform 
γυναι- erhalten, aus der durch Antritt von Suffix -«« später yvvaı-xo, 
yuvaı-x hervorgegangen ist. — 12) G. Meyer St. VI. 252. — 13) Fick 
KZ. XXII. 219. — 14) Aufrecht KZ. II. 151. — Leskien St. II. 101. — 
Lissner Zeitschr. für österr. Gymn. 1868 pag. 208 f. ist gegen die Ab- 
leitung von μένος, denn aus µενεσ-νο würde µενεινο (vgl. σκοτεσ-νο σκο- 
τεινός, κλεινός u. 5. w. Das Suffix ist hier jedenfalls -nvo, nicht -νο. 
— 16) C. V. II. 129. 156. 189. — 16) Vgl. noch Goebel Nov. Qu. Hom. 
p. 6 ff. (qui stupendum vel mirum in modum nitatur, conetur, ad altiora 
aspiret). — Preller gr. Myth. II. p. 427. — 17) Lottner KZ. V. 398: Ur- 
form Ἰάόντια, deutliches Femininum zu μµάντις Seherin. Dagegen Pott 
KZ. VL 110: „das ist unglücklicher Weise leichter behauptet als be- 
wiesen“; ders. deutet: M-ovr-ıc, präsentiales Participium. Beistimmend 
C. E. 313. — Anders Sonne KZ. X. 128*): po-vrıa (vgl. -με-τρο) die 
messende, maassgebende, Ex-attribut der Wasserfrauen (?). — 18) Ueber 
den Bedeutungsübergang vgl. Pott Zeitschr. für Kunde des Morgenl. III. 
27 (mittellat. = wohnen; mansio Wohnung; franz. maison). — C. V. I. 
370. 378. 383. 22). II. 398. — Vgl. noch J. Schmidt KZ. XXIII. 388. — 
19) Fritzsche St. VI. 322. — 20) Vgl. Pott KZ. VII. 832. IX. 214: Meve- 
ὅημος, Μενέλαος ausherrend, verbleibend beim Volke. — 21) F. W. 148. 
Lottner KZ. V. 398. — 22) Vgl. C. V. I. 296. 357 und Grassmann KZ. 
XL 32: µηνίω Denominativbildung von µῆρι-ς. — 28) C. V. I. 275. II. 
399. — 24) Vgl. noch C. V. I. 271. 274. 275. 8). 385. II. 261. 883; KZ. 
l. 263. — Ludwig KZ. X. 444. — Savelsberg KZ. XVI. 366^). — 25) Vgl. 
Ameis-Hentze ad l. c.; C. E. 706; S. W. s. v. — Anders Döderlein n. 170 
und zu ]l. 24. 317: „Ordner, der aussinnt oder ausspricht, was Recht 
ist, von ὑμνεῖν weben und αἶσα"'. — 26) C. E. 66. 312 f. 337; KZ. I. 268. 
— Pott KZ. V. 261. VI. 108. — F. W. 146: madh klug sein, lernen; 
heilen, ärztlich behandeln; aus man durch dha weitergebildet. — Kuhn 
KZ. II. 395. IV. 124: math, uavdavo; auch für das ältere Griechisch 
die Bedeutung „schütteln, schwingen“ höchst wahrscheinlich Dazu 
Schweizer-Sidler KZ. XI. 79: „vollständig gesichert“. Dagegen Grass- 
mann KZ. Xll. 98. 16): „ob µανθάνω zu math gehört, entscheide ich 
nicht“. — Pictet KZ. V. 45 f.: madh metiri (µάθησις, µάθηµα vorzüg- 
lich die Kenntniss der Zahlen und Maasse ausdrückend) — Sch. W. 
zweifelnd: St. u«® vielleicht nur eine Erweiterung der Wurzel µα, pa-9. 
— 27) C. V. I. 267. 12). 888. II. 310. — 28) Goebel KZ. XI. 60 trennt 
μά-θος (wis-dom); vgl πά-θος, βά-Θος neben πέν-θος, βέν-θος; daraus 
schliesst er auf µενθ-ος aus urspr. µῆ-θος nach Analogie von στη-θος, 
zxÀ5-8og; desgl. trennt er: µεν-ὃ-ήρη. — 29) Clemm St. III. 322 ff. — 
Curtius KZ. III. 410. 18). — Sch. W. s. v. — Anders Kuhn EZ. IV. 21: 
makh, mah schlachten, opfern, Skr. intens. mamahjate, lat. mactare; 
also Λαιμακτηριών = ags. blötmonad, ahd. slachtmonet u.s. w. — 80) Vgl. 

: Clemm St. VIII. 51 (intensiva notio non tam praefizo mere phonetico debe- 
iur quam reduplicationi auctae). — Lobeck Path. Pr. pag. 374. — Ameis- 
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Hentze ad Od. 14. 811: unerstrebbar, unbestürmbar, unbezwinglich, in- 
domitus, ineluctabilis; dann ,gewaltig^ (vgl ἅμαχον, ἀκαταγώνιστον, 
φοβεράν, ἀνυπόστατον, 7] ἀπροσμάχητον καὶ µεγαλην E. M. 76. 14). Aehn- 
lich Sch. W. s. v. — Düntzer ad Ἱ. c.: µακ-ρό-ς, µακ-εδνό-ς gewaltig 
(dagegen Jahrb. für Philol. LXIX. p. 605: „sehr stürmend, gewaltsam“). — 
L. Meyer Gramm. I. 423 zu µάχεσθαι. — 31) F. W. 144 f.: magh be- 
aben, fördern; begabt, gefördert, fähig sein, mögen. — Aehnlich Sonne 

Kz. X. 129: mak, mag, magh üppig sein, gedeihen, wachsen; caus. 
zeugen: µακαρ, weyalo, µαχλο; µύκλο, wurlo. — 32) Vgl. Fritzsche St. 
VI 826. Hehn p. 361. — 33) Pictet KZ. V. 827: muh conturbari animo, 
deficere anima ; μυχλός geiler Mensch (vgl. mwhira Liebe, Begierde, als 
geistverwirrend, und mohana Begattung). — 34) Vgl. C. V. I. 298. 13) 
und Grassmann KZ. Xl. 33. — 35) Düntzer KZ. Xıv. 197 f. — Vgl. 
Ameis-Hentze ad Od. Ἱ. c. — 36) Pott KZ. VI. 100. — 37) F. W. 1. c. 
und L. Meyer vergl. Gramm. II. 2. — Schweizer-Sidler KZ. XVI. 132 nennt 
diese Vermuthung „ansprechend“. — 38) Benfey Wurzell. II. 36. — C. E. 
101. 318. — B. Gl. 242b: puns mas, vir; huc traxerim lat. mas, mar-is 
pro mas-is; abiecta syllaba initiali pu. — L. Meyer KZ. V. 387: vielleicht 
zu marsh (mrsh) benetzen, befeuchten, erzeugen. — Weber KZ. V. 234. 
XVI. 238: mas blühen, nähren; vgl. Skr. muskara masculus. — PW. V. 
589: márja m. Mann, namentlich ein junger Mann, daher auch Geliebter, 
Freier (vgl. mas, maritus). — 39) Vgl. Anm. 18. — Grassmann KZ. XI 
48f.: man statt man-d (daher mansi, mansum u. s. w.); man, µεν: mand 
— tan: τεν, lend. — 40) Corssen I. 418. — Schweizer-Sidler KZ. IV. 67 
(die Femin, mussten sich vom Mascul in der Form gar nicht unter- | 
scheiden) — Dagegen Grassmann KZ. XVI. 111. a): wohl eher zu moneo 

hörig und mit Meszoe zu vergleichen, als zu maneo. — 41) Vgl. noch 
L. Meyer KZ. V. 380 und Pott KZ. VI. 107. — 42) Vgl. Tischer ad l. c.: 
animus ist das Ganze, der Geist; mens einer der drei Theile desselben: 
das Denkvermögen; in seiner Anwendung heisst es ratio. Dementia ist 
das Abgekommensein vom gesunden Verstande, den einer früher besass 
(gleichsam de statu mentis deiectum esse oder auch mens de statu suo 
deiecta), während es in dem Begriff amentia nicht mitliegt, ob die Ver- 
stündigkeit früher in einer Person gewesen sei oder nicht. — 43) Corssen 
B. 409 f. Grassmann KZ. XVI, 177. 12). — Pott KZ. VI. 112. — M. M. 
Vorl. II. 586 f.: im Namen Minerva wohl eine Erinnerung an die in 
Matuta ausgedrückte Idee und selbst in promenervare lässt sich 'ein 
Ueberrest der ursprüngl. Bedeutung des Erweckens vermuthen. — Vgl. 
auch Schoemann ad Cic. n. d. 2. 26. 67: von men (mens, memini, μένος) 
= die Verständige, Denkende (auch Klotz W. s. v.: mens, memini). — 
Anders: Cic. n. d. 1. c.: Minerva quae vel minuerei vel minarelur; Arnob. 
8. 122: Minerva quasi Meminerva; Paul. D. p. 123: Minerva, quod bene 
moneat. — 44) Aufrecht KZ. IX. 232. 3). — Corssen B. 117 f. — C. E. 
l c. — Lottner KZ. VII. 186. 96). — Pott KZ. VI. 102. — So wird 
mendax von Corssen l ο. erklärt; dagegen Lottner KZ. 176. 80): t zu d 
erweicht wie in πετάννυµι, pateo, pando; Aufrecht aber l. c. zieht men- 
dax zu W. mad, Nbf. mand, wovon Ableitungen mit dem Sinne: Ueber- 
muth, Wahnsinn, Unüberlegtheit, Irrthum (pramada) vorkommen. „men- 
tiri (von mens) bezeichnet das mit Selbstbewusstsein und Absichtlichkeit 
vorgenommene Ersinnen, während mendaz einen zum Begehen von Irr- 
thümern Geneigten ausdrückt“ (vgl. P. Nigidius ap. Gell. XI. 11: inter 
mendacium dicere et mentiri distat. Qui mentitur, ipse non fallitur , alte- 
rum fallere conatur; qui mendaciwn dicit, ipse fallitur. Qui mentitur, 
fallit, quantum in se est; at qui mendacium dicit, ipse non fallit, quantum 
in se est. Vir bonus praestare debel, me mentiatur; prudens, me men- 
dacium dicat; alterum incidit. in hominem, alterum non). — 45) Vgl. 
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Grassmann KZ. ΧΙ. 67. — Klotz W. s. v.: vgl. µιµνήσκειν, µνῆσαι, goth. 
munan denken, gamunan sich erinnern. — 46) Corssen II. 293. — 47) Vgl. 
Schoemann ad Cic. n. d. 3. 18. 47. — Corssen I. 438: mon-e-ia die Präge- 
stätte des Geldes als die „Denkzeichen schaffende‘“, die Kennzeichnerin, 
die Göttin Mon-e-ta als die „Denkzeichen gebende". — Diese Deutung 
bezweifelt wohl mit Recht Schweizer-Sidler KZ. XVIII. 306 und schliesst 
sich der Schoemann's an. — Dagegen F. W. 478: mani Halsband, Kette, 
mon-£ta f. Münze, vor der münzprägenden Zeit wohl „Kleinod“. — 
19) Bugge KZ. XX. 138 (eigentlich: Anzeige; davon: Muster). — Corssen 
B. 409 £. — Curtius de nom. gr. form. 38. — 49) Corssen II. 190. — 
56) Vgl. noch Ascoli KZ. XVII. 838. 77). — F. Spr. 149 f. 360: mad 
messen, ermessen. — Aehnlich Lotiner KZ. VII. 175. 63): med (got. 
mat) hier: sinnen, sorgen, herrschen (wie µῆδος, µέδομαι). — Pictet 
KZ. V. 45 f.: Zend müdh metiri, — Pott KZ. VI. 101f. wie Pictet; oder: - 
zu Skr. madhja, áecos σσ st. 81], medius, vgl. deutsch: Mittel, Heil- 
mittel; „doch rscheinlicher zu Zend mädh“. — 51) Curtius KZ. VI. 
87 und Lottner KZ. VII. 49 vergleichen das Sufüx -icw-s in med-icu-s 
(osk. meddiz) dem litauischen Suff. -ıka-s (z. B. aul-ika-s Herrscher). — 
52) Corssen II. 522. — 53) Hehn p. 504: mulus wohl = μυχλός. — Vgl. 
Förstemann 1. 497. 3): mulus, deutsch «wl; neugr. µουλαρι ist entlehnt, 

3) MA mähen, ernten, sammeln. 

μα. 
(2 µα-ω) ἀ-μά-ω (& prothet.) mähen, ernten, sammeln; Med. 

für sich ernten, für sich sammeln; zusammen-raffen, fassen (Fut. 
ἀμή-σω, Aor. ἤμη-σα, Part. ἆμη-σά-μενο-ς Od. 9. 247); ἁμη-τ-ικό-ς. 
zur Ernte geh.; ἄμη-το-ς m. das Abmähen, die Ernte (Il. 19. 223); 
ἁμη-τό-ς m. Erntezeit; ἁμη-τήρ (τῇρ-ος) m. Schnitter (N. 11. 67), 
fem. ἆμγ-τειρα (E. M j, aun-re-L-s ({δ-ος) Poll. 1. 122, ἁμητήρ-ιο-ν 
n. Schnittersichel (Max. Tyr.). — &-un f. Schaufel, Hacke, Harke 
(ἐργαλεῖον ὀρυκτικόν Lex., σιδηροῦν σχεῦος Schol. ad Ar. Av. 1145). 
— (ἀ-μα-λα, ἆ-μα-λα). ἅμαλλα (άμάλη) f. Garbe (τὰ δράγµατα τῶν 
κριθῶν αὐτὰ καθ) αὐτὰ προςήγόρευον ἁμάλας Athen. 10. 618. e), 
ἀμάλλ-ιο-ν n. Bindseil zum Garbenbinden (Eust.), ἁμαλλ-εύω, -ἴζω, 
ἆμαλ-εύω in Garben binden, binden. 

ma-t. 
smé-t. — möt-öre (das Perf. vom Nominalst. mess-i: mess-ui; 

dafür häufiger messem feci) = ἁμάω; (mel-ti) mes-si-s f. (m. Lucil. 
ap. Non. p. 213. 3; Acc. messi-m, messem) — ἄμητος und aumros; 
"ess-Apu-s, mess-w-üriu-s zum Schnitter, zur Ernte geh.; messi-o(n) 
f. = ἄμητος (Varro r. r. 1. 50. 1. Vulg.), messüra f. id. (Diom. 1. 
pg. 374); messor (ör-is) m. = ἀμητήρ, messör-iu-s = messivus; 
Mess-iu-s, Messi-diu-s, Messi-enu-s röm. Eigenn., Mess-ia f. Ernte- 
göttin bei den Römern (Tert.); prae-mét-iu-m n. das vorher ab- 
gemessene Erstlingsopfer für die Ceres (ή πρὸ Θερισμοῦ «4ημήτρας 
θυσία Gloss. Philox.) — (*metwlws) metel-lu-s m. Söldner 
(vgl. got. asnei-s Söldling von asan Ernte)!) (µίσθιος Gloss. Lab.; 

Vanilek, etym. Wörterbuch. . 43 
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Fest. p. 147. 30: metelli dicuntur in re militari quasi mercenarü. 
Accius Ann. XXVII: calones famulique metellique caculaeque. a quo 
genere hominum Caeciliae familiae cognomen pulatur datum); Me- 
tellu-s, Metella röm. Männer- und Frauenname in der gens Caecilia, 
Metell-mus einen M. betreffend. 

C. E. 323. — F. W. 385. 479; F. Spr. 351 (vgl. ahd. mäjan, maan, 
ags. mävan mähen, mhd. mat, mad-es n. Mahd, ahd. mad-ari m. Mäher).. 
— L. Meyer KZ. VIII. 262. — Osthoff KZ. XXIII. 86: W. am, Korn ein- 
sammeln. — 1) F. W. 1. c. — C. E. 260: ma messen; vgl. met-i-ri. 

4) MA, MI mindern. — Skr. mi 1) mindern, aufheben, 
2) verfehlen (die ‚Richtung), 3) übertreten, verletzen; vereiteln, 
verändern (PW. V. 764). 

ma. 

ma. — µε-ίων, με-ῖον ({ον-ος), µή-ων dor. (Ahrens p. 163), 
Comp., kleiner, geringer (Adv. μεῖον, µειόν-ως geringer, weniger); 
poet. µειό-τερο-ς (Diosc. 17 und einzeln spät. Dichter), Superl. 
μεΐστο-ς (Bion. 5. 10; ueicrov: ἐλάχιστον Hes.); µειό-ω kleiner 
machen, verringern, verkleinern; Med. geringer, schlechter werden, 
abnehmen); µειω-τό-ς verkleinernd, zu verkleinern (Sp.), ἁ-μείωτος 
unverringert (Sp.), µειωτ-ικό-ς zum Verkl. geh., verkleinernd, µείω- 
σι-ς f., µείω-μαί(τ) n. das Verringern, Verkleinern. 

ma-n. — (man-va-s, uov-Fo-c) µόνο-ς, ion. poet. μοῦνο-ς (so 
nur Homer; vgl yovfera, γούνατα), dor. μῶνος, einzeln, allein, 
einsam, verlassen?) (Adv. µόνον allein, bloss), uovó-8sv einzeln, 
allein (Schol. Arat. Phaen. 7), µονά-δην, µονα-δόν id. (Apoll, Nic. 
Th.). — (manva-gha) µονα-χό-ς einzeln, bes. allein lebend (daher: 
ö µοναχό-ς Mönch, Eccl), Adv. uova-z5, -χοῦ, -χῶς auf Eine Weise, 
allein, nur, µοναχό-θεν ‘von Einer Seite her, µοναχ-ικό- den u. 
betreffend, mönchisch. — povó-u, ion. ep. uovvó-o, einzeln machen, 
allein lassen, vereinzeln (Hom. in der Od. die ion., in der Il. die 
gewöhnl. Form: Aor, Act. µούνω-σε, Pass. µονω-θεί-ς, μουνωθέντα), 
µονῶ-τ-ικό-ς = μοναχός, µονώ-τη-ς m. der Vereinsamte, µόνω-σι-ς 
f. das Allein-lassen, -sein, Verlassenheit, Adv. µονω-τί einzeln, allein; 
µονό-τη-ς (τητ-ος) f. die Einheit (Sp.), das Alleinsein, die Ehe- 
losigkeit (Ecel.); µονο-ειδής einfürmig, einfach, unvermischt; µον-ία 
f. Einsamkeit, einsames Leben, µον-ία-ς m. einsam, uov-tó-g, ion. 
μούν-ιο-ς, einsam lebend (über den Accent vgl. Arcad. p. 40). — 
µον-ά-ς (ἀδ-ος) Adj. = uövog; Subst. f. Einheit, das Einfache, 
Untheilbare; das As oder die Eins auf den Würfeln; als Längen- 
maasg —= δάώκτυλος; µοναδ-ι-σ-τί in Einheiten (Nikom. ar. 2. 8); 
µοναδ-ικό-ς einfach, einzeln, einsam; µονά-ζω einzeln sein (ή µονας 
ἑαυτὴν μµονάσασα die mit sich selbst multiplieirte Eins, Iambl.), 

Put 
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µονα-σ-τ-ικό-ς == μοναχικός, µονα-σ-τή-ς m. der einsam Lebende, Mönch 
(Eecl., µονά-σ-τρ-ια f. Nonne (Eccl), µονα-σ-τήρ-ιο-ν n. Ort zum 
einsamen Leben, Kloster (Eccl), µοναστηρι-ακό-ς klösterlich (Eccl.); 
µονα-σ-μό-ς m. einsames, bes. Mönchsleben (Eccl) — (* uwv-ı0-s, 
vgl θᾶκος, θῶκος pag. 378, gering, eitel, nichtig, *uwvın Ge- 
ringheit, Nichtigkeit; daraus) µετα-μώνιο-ς in Nichtigkeit (vgl 
µεταρίθµιος), daher: nichtig, dann: vernichtet, eitel, vergeblich, 
unntitz°). 

mi. . 
μι, µι-ν, µι-νυ. — μινύ-θ-ω (ion. poet.) trans. vermindern, 

verringern, verkleinern, schwüchen; intrans. geringer werden, ab- 
nehmen , hinschwinden, zerstórt werden (Hom. nur Prüs. und Imperf. 
und Iterat. μινύθ-ε-σκον), µινυθέ-ω = μινύθω intrans. (Hippokr.: 
µινυθή-σω, ἐ-μινύθη-σα., με-μινύθη-κα), μινυθ-ίζω = μινύθω trans. 
(id.)*), dazu bei Hipp. µινύθη-σι-ς f. Verringerung, Abnahme, μινύθη- 
μα(τ) n. das Verringerte; µινυθ-ικό-ς vermindernd (Sp.); µινυθ-ώδης 
gering, schwach (Hippokr.); µίνυ-νθα ep. Adv. ein wenig, ein klein 
wenig, auf eine Weile (stets von der Zeit), davon (bei Hom. und 
sp. Dicht.) µινυνθά-διο-ς kurze Zeit dauernd, kurzlebend (Compar. 
μινυνθαδιῶώτερον ἄλγος ll. 29. 54); µινυ-: µινυ-ανθής kurze Zeit 
blühend, μινύ-ωρος, µινυ-ώριος id. = μµινυνθάδιος. — (minava 
Geringes, Kleines: Moos, Gras) (uwvıFo, µινιο) µνίο-ν, μνῖο-ν n. 
Moos, Seegras; µνι-αρό-ςο, µνιό-ει-ς» µνι-ῶώδης moosig, moosartig; 
überhaupt: wollig, weich; (uıvoFo, uvofo) µνόο-ς, μνοῦ-ς m. Flaum 
(ή πρώτη τῶν ἀμνῶν καὶ πώλων ἐξάνθησις, ἔριον ἁπαλώτατον Hes., 
ἁπαλὴ θρέ Suid.), Demin. uvov-dio-v n. (Suid.). 

t neben vu: µί-τυλο-ς (uvrlog Arkad. 55. 23) verringert = 
verstümmelt, gestutzt5); Μυτι-, Μιτυ-λήνη f. Stadt in Lesbos; 

(u-r0, µι-τ-τ-νλο, µι-σ-τ-υλ-ω) μιετ-ύλλω zerstückeln (Hom. nur 
Imperf. μύστιλλ-ε[ν], -ον). 

ma, 

ma-n. — MAN-CU-S gering, mangelhaft, daher: verstümmelt, 
gebrechlich, unvollständig. — men-da f., men-du-m n. Fehler 
am Leibe (Flecken, Mal, Verkürzung, Verkrümmung oder sonstige 
hässliche Stelle), Fehler beim Schreiben oder Sprechen (selten 
etwas Fehlerhaftes anderswo), kurz: vereinzelte, an sich gering- 
fügige Fehler®), mend-ösu-s (Adv. -ose) voll Fehler, fehlerhaft, 
mendosi-ta-s f. Fehlerhaftigkeit (August.); &-mendä-re von Fehlern 
reinigen, verbessern, ausbessern, Part. als Adj. emenda-tu-s fehler- 
frei, vollkommen (Adv. -fe), emend-a-tor m., -triv f. Verbesserer, 
-in, emenda-ti-o(n) f. Verbesserung, emendatör-iu-s reinigend, ver- 
bessernd, emenda-bili.s verbesserlich. — men-d-Icu-8 dürftig, arm- 
selig, bettelarm, Subst. m. Bettler?) (Adv. -sce), Demin. (mendica) 
mendicu-la f. Bettelkleid (Plaut. Epid. 2. 2. 32), mendici-ta-s (tati-s) f. 
Bettel-armuth, -stab, mendici-möniu-m n. id. (Laber. ap. Gell. 16. 7. 2); 

43 * 
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mendica-re (-ri Plaut. Capt. pr. 13) betteln, mendicä-ti-ö(n) f. das 
Betteln, mendica-bulu-m n. = mendicus (Plaut.), mendica-bundu-s 
bettelnd (Aug.). 

mi. 
mi, mi-n, mi-nu. — (St. mi-to) per-mi-t-ie-s (vgl. Skr. a-, 

pra-mi vernichten) f., periculum, exitium (Acc. ap. Non. p. 219. 1. 
Enn. ap. Cic. n. d. 3. 25. 65, s. Vahlen Enn. p. rel. p. 129) 9; 
(St. mi-no; noch erhalten Ace. f.:) mina-m (Aelius vocitatam ait 
mammam alteram lacte deficientem, quasi minorem factam Paul D. 
p. 122 M.) — Comp. min-or, min-us (st. -ior, us) kleiner, ge- 
ringer, weniger, jünger); minor-ä-re verkleinern, verringern (Tert., 
Dig.), minorä-ti-ö(n) f. Verkleinerung — degeneratio (Vulg.), Demin. 
minus-culu-s etwas klein, etwas kleiner, minusculäriu-s klein, ge- 
ringfügig, kleinlich (Cod.), Subst. m. Einnehmer kleiner Steuer- 
posten (ibd.); quö minus der Begriff der gesteigerten Kleinheit 
schlägt in den Begriff Nichts über, also quo minus = quo ne 
dass nicht (vgl minus bene = non bene); Superl. min-Imu-s der 
kleinste u. s. w. (Adv. minimum sehr wenig, ganz oder gar nicht); 
(St. min-ero, vgl. tem-ero, lib-ero u. s. w.) miner-rimu-s (pro minimo 
dixerunt, Paul. D. p. 122. 17); Min-iu-s, (*minare) Mina-l-iu-s; 
Min-ter-nae, Min-tur-nae (vgl. hodiernus, diurnus) f. = Kleinstadt, 
Stadt in Latium. — (min-ius-tro, 2 Comp. Suff., vgl. mag-is-ter pg. 685) 
min-is-ter m. der Niédere, Geringere — Diener, Gehilfe!'?) (Adj. 
dienend, Ov. her. 21. 114), ministra f., minisiér-iu-m n. Dienst, 
Verwaltung, Amt, concret: Dienerschaft, minisleri-anu-s, -ali-s zum 
Dienste des Kaisers geh. (Cod.), ministeri-ariu-s dienend, bedienend, 
ὑπηρετικός Gloss. Philox.); ministräre dienen, bedienen, besorgen, 
leiten, ausführen, darreichen, minisira-tor m., -trix f. = minis-ter, 
-tra (ministrie ὑπηρέτις Gloss. Philox.) — mi-nu-öre (Perf. mi- 
nui) -— trans. μινύ-θ-ω”), Part. minu-tws geringfügig, klein, 
kleinlich, geschwächt (Subst. n. kleine Theile, Theilchen, Adv. 
-te), Demin. minütü-lu-s, Minü-t-iu-s röm. Familienbenennung; minü- 
ti-m klein, sttekweise, in kleinen Stückchen, nach und nach (Sen., 
Ggs. repente), minüt-ia, -ie-s f. Kleinheit, Kleinlichkeit, Lappalien, 
minü-ti-ö(n) f. Verminderung, Verringerung; minut-äli-s kleinlich, 
unbedeutend (Eccl), minut-al (@4-s) n. Gericht aus kleingehackten 
Sachen, Plur. = minutiae; (*minuare) minua-ti-m (Boöth.), (*mi- 
nülä-re) minula-t-m =  minulim, minw-i-sc-ére sich vermindern 
(Auson.). — (*min-vara, *min-bro) mem-bru-m n. (kleines Ding, 
*Kleinheit =) Glied!!), membr-ösu-s gliederstark, membrä-ri sich 
gliederweise bilden, sembra-ti-m gliederweise, Glied für Glied, 
stückweise, in kurzen Abschnitten, membra-tura f. Gliederbildung 
(Vitr. 8. 5); bi-membri-s, tri-membri-s, quadri-membri-s 2, 3, Aglie- 
derig; membr-üna f. (-anu-m n. Isid.) Haut, Häutchen über den 
Gliedern; Pergamenthaut; Aeusseres, Oberflüche!!) (Lucr. 4. 93), 
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Demin. membränu-la f. (-lu-m n. App. Met.); membran-eu-s aus 
Pergament, membran-äriu-s m. Pergamentarbeiter (Diocl. edict. p. 20. 
διφθεροποιός Gloss. Philox.), membran-äc-eu-s (iu-s) zur Haut geh., 
aus Haut bestehend, häutig, haut-ähnlich, -artig. 

mü-tilu-s = µί-υλο-ς (pag. 675), mutilä-re verstümmeln, 
stutzen, vermindern, verkürzen, verkleinern, mutila-ti-o(n) f., mu- 
tila-g-o (in-is) f. Name einer Pflanze (sonst tithymalus) Wolfsmilch 
(euphorbia Linn.); mu-ticu-s gestutzt, abgestutzt (spica, Varro 
r. r. 1. 48. 3). 

Corssen KZ. III. 250. 262. 266. — C. E. 386 f. — F. W. 153. 386. 
479; F. Spr. 104. 3655. — 1) Pott KZ. VI. 111: in µειόω ist das com- 
parative » geschwunden, wie in ἑλασσόω (erst später wieder: ἐλαττονέω), 
ἠσσάομαι. — 2) C. E.l c. — Ebel EZ. ΠΙ. 1993). — Gerth St. I. b. 
938. — L. Meyer KZ. V. 165. VIII. 143: = Skr. samana (ved. zu einander 
strebend, zusammen), *smanva, *ouovfo. Dagegen Ahrens KZ. VIII. 
352 f. (denn u-ovwog bietet ein Suffix ovo, ovvo, wie es die griech. 
Sprache nur in diesem einzigen Beispiele haben würde) — 3) Düntzer 
KZ. XII. 5. — Bugge KZ. XX. 45: unentschieden, ob das Wort so zu 
deuten oder nach der gewóhnl. Ableitung aus µετ-ανεμώνιος (synkopirt), 
also eigentl „mit dem Winde“. Dieser Ableitung folgen noch Pape W., 
Sch, W. (vgl. ὡς σὺ μεθ) ὀρνίθων προλιπὼν Zub ds κόρακας Badıei µετα- 
µώνιος» Arist. Pax 117). — 4) Kuhn KZ. II. 464. — C. V. I. 886. 15). 
ll. 342. 346. 880. 8). — 5) C. E. 708. — Lottner KZ. VII. 175. 68). — 
Pape W. s. v. — Anders F. W. 479: met abschneiden: matalo, mitulo 
verstümmelt, gestutzt. — Aehnlich Döderlein 6. 229: µίτυλος oder μύ- 
τιλος, Demin. von metere. — 6) Corssen B. 119. — C. E. 837. — F. W. 148: 
mand zögern, hemmen; Skr. minda körperlicher Fehler, Gebrechen, menda 
(PW. V. 781). — Zu mentiri (pag. 668) ziehen das Wort: Aufrecht KZ. 
IX. 232, Lottner KZ. VII. 176. 80), Ludwig KZ. X. 445 („Verwirrung“). 
— 7) Corssen, Curtius Ἱ. c. (Anm. 6). — 8) Corssen B. 266 f. — Schweizer 
KZ. III. 398. — 9) Vgl. PW. V. 624: manak adv. 1) ein wenig, etwas, 
in geringem Maasse, 2) bloss, nur, µόνο». Vgl. min-or, min imus, Kel. 
minij, das Adj. wird wohl manänk. gelautet j^ ben. — 10) Vgl. noch 
L. Meyer KZ. VI. 414 f. Paul KZ. XX. 345. Schweizer-Sidler K2. I. 
478 (osk. minstreis = minoris). — 11) Corssen B. 862. — Savelsberg KZ. 
XXI. 137. — F. W. 883; F. Spr. 355: mamsa Fleisch: mems-ro, mems- 
th-ro, mem-f-ro, mem-b-ro. — Goebel KZ. XI. 61: ma, men bewegen: 
men-bru-m (vgl. αὐτό-μα-το-ς selbst beweglich, — M. M. Vorl. II. 350: 
mar, mem-ru-m, möglicherweise durch Redupl. von mar; vgl. Skr. mar- 
man Gelenk, Glied — die hinschwindenden Glieder? oder von mar 
reiben, so dass es die Bewegung der mit Gelenken versehenen Glieder 
ausdrückt? — Aehnlich PW. V. 587: marman n. membrum, Gelenk, 
offene Stelle des Körpers, welche der tödtlichen Verwundung besonders 
ausgesetzt ist; übertr. die schwache, leicht verwundbare Seite eines 
Menschen, die er geheim zu halten sucht (man zählt deren 107). 

5) MA, MI tönen; europ. Nebenform mu. — Skr. má, mI 
blöcken, brüllen; man einen Laut, Ton von sich geben (mug, 
mung id. Dhätup. 7. 76. 77). — (PW. V. 440. 681. 790. 820 £.) 



— 618 — 

ma. 

ma. — μι-μά-ζω, µι-μί-ζω (vgl. Skr. méma-ti, mi-ma-nti, mi- 
mi-te) wiehern (μιμάξασα  χρεμετίσασα. φωνήσασα Hes.), µε-μι-χ-μό-ς 
m. das Wiehern (Hes.). 

mi. 
mi-n. — μῖν-Ὀρό-ε wimmernd, winselnd, (µμινυρ-ομαι) μινύρ- 

οµαι» μινὺρ-ίζω wimmern, winseln, klagen, bei Sp. singen (Il. nur 
5. 889, Od. nur 4. 719), µινυρι-σ-μό-ς m., μενύρι-ό-μα(τ) n. das 
Wimmern, Winseln, Girren, µενυρ/-σ-τρ-ια f. die Klagende (ἀηδών 
Epigr. Zeitschr. f. Alt. 1844, pg. 1008)?). 

ma-k. — µηκ-ή f. Gemecker, Geblók; µηκά-ο-μαι (Präsens 
nur bei Gramm.) meckern, blöken, quäken (Hom. Part. Aor. µακ-ών; 
Perf. mit Präsensbed. µέ-μηκ-α, Part. µε-μήκ-ῶς Il. 10. 362, fem. 
µε-μακ-νῖαι Tl. 4. 435; vom Perf. ein neues poet. Imperf: Z-udunn-o-v 
Od. 9. 439)?); µηκη-τ-ικό-ς wer meckern oder blóken kann (Schol. 
Il. 10, 383. 23, 31), µηκη-θ-μό-ς m. das Meckern, Blöken; UNX-d-g 
(-dö-0s) f. meckernd, Bein. der Ziege, µηκαάζω == µηκάοµαι (Nik. 

Al. 214), µηκα-σ-μό-ς m. = µηκηθµός. 
mu. 

μυ. — μύ, μῦ Bezeichnung des kleinsthörbaren Lautes: Muck, 
Mucks (Arist. Equ. 10; μῦ λαλεῖν mucken, mucksen), μύ-ζω stöhnen, 
seufzen (ἐπ-έ- uvbav nur Il. 4, 20. 8, 457; ἔμυ-σε-ν Hippokr.)?). 

MU-K. — μύκ-η, uux- f. das Gebrüll: μυκά-ο- μαι muhen, 
brüllen; dröhnen, knarren, krachen (ep. Aor. 3. Sg. Pl. wux-e, -ον, 
Perf. μέ-μύκ-α. auch Aesch., Part. usuvx-og Hom. 2mal, Plusqu. 
ἐμέμυκ-ει Od. 12. 95; att. nur Präsensformen, späte Dichter μυ- 
κή-σω, -6a-c) 5; μυκη-τ-ικό- ς brüllend (ζῷον, Sext. Emp.), µυκη-τή-ς 
(Theokr. 8. 6), µυκή-τωρ (τορ-ος) (Nonn.) m. Brüller, µυκητ-ία-ς 
σεισμός ein mit unterirdischem Dröhnen verbundenes Erdbeben 
( Aristot. mund. 4. p. 396), µύκη-σι- 9 f (Sp.), μύκη-μα(τ) n., µυκη- 
9-uó-g m. Brüllen, Gebrüll; μυχ-μό-ς (Od. 24. 416), μυγ-μό-ς m., 

. μυγ-μή f. (Tzetz.) das Seufzen, Gestöhn, Geächze. 
μυ-θ. — μῦ-θ-ο-ς m. Rede, Wort: öffentl. Rede; Erzählung; 

Wechselrede, Gespräch; Geheiss, "Befehl, Auftrag, Rath; Beschluss, 
Anschlag; in Prosa meist: Erzählung aus dunkler Vorzeit (Ggs. 
λόγος geschichtlich beglaubigte Erzählung), Mythe, Sage, bes. 
Götter-, Helden- ‚sage; Mährchen, Fabel; μύθα kypr. (φωνή Hes.); 
Demin. wvd-idio- «νο -ἄριο-ν η.) ; µυθ-ικό-ς mythisch, zur Sage, Fabel- 
geschichte, Mythologie gehörig, μυθ-ώδης einer Fabel ähnlich, 
fabelhaft. — µυθ-έ-ο-μαι reden, sprechen, sagen; trans. sagen, er- 
zählen, deuten; zu sich sprechen — überlegen, berathen (9. Sg. 
Prüs. µυθέαι Od. 2. 202, μυθεῖαι Od. 8. 180; Iterat. μυθ-ἐ-σκ-οντο 
Il. 18. 289); ἀ-μύθη-το-ς unsäglich , viel; µηθη-τή-ς, µυθη-τήρ (τῆρ-ος) 
m. Sprecher, Erzähler, µύθη- -ua(1) n. das Gesagte, Erzühlte (Sp.); 
μυθ-εύ-ω = µυθέοµαι (Eur. Strab. Luc.) (μυθεύεσθαι τὸ φευδῶς 
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λέγειν, Eust.), µύθευ-μα(τ) n. = µύθημα (Sp.); uv8-(t-o, -ομαι 
(Strat. 23), µυσίδδω lakon. — - μυθεύω; µυθί-τη-ς m. (μυθητής, 
στασιώτης Lex.); μυθιάζοµαι — µυθίζοµαι (Babr. praef. 2. 19). — 
-μυθο: ἄ-μυθος ohne Mythen, ᾱ-κριτό-μυθος (ὁ μὴ κρίνων ἃ λέγει) 
unüberlegt schwatzend, unbesonnener Schwätzer (von Thersites Il. 
2. 246, Ameis-Hentze: maassloser Schwätzer, in Bezug auf ἆ-μετρο- 
επής 212; ὄνειροι nicht Unterscheidbares verkündende = nicht zu 
deutende Träume, Od. 19. 360, Ameis: maasslos schwatzend), ἆληθό- 
μυθος wahr redend (Demokr.), διχό-μυθος doppelte Rede führend, 
zweizüngig, δολό-μυθος listig redend, ἐγ-γαστρί-μυθος Bauchredner 
u. 8. W.; µύθοΟ-: μνθο-γράφος Fabeln schreibend, fabelhaft be- 
schreibend; μυθό-λογος Fabeln, Götter-, Sagen-geschichten erzäh- 
lend, µυθο-λογία f. das Erzählen von Fabeln u. 8. w., Mythologie, 
Götterlehre, überhaupt: Gespräch, Fabel, µυθολογέ-ω Fabeln u. 8. W. 
erzählen, überhaupt: ausführlich erzählen (mit dem Nebenbegriffe 
des fabelhaften Ansdruckes oder der schwatzhaften Breite); uvdo- 
πλάστης Fabeln erdichtend, μνθο-ποιός id. 

ma, 

ma-n. — mon-ö-düla (Plaut. 5. 4. 5, in den Handschr. : 
monerula) f. Dohle, Saatkrähe°). 

mi-n. — mIn-Ur-Ire (-urrire) (quv-v9-ouot) zwitschern, girren 
(minurritiones appellantur avium minorum cantus, Paul. D. p. 192. 9); 
min-irä-re, min-tri-re pfeifen, quitschen vom Naturlaut der 
Maus (murrire Gloss. Isid.). 

mu. 

mu. — mu — uv, ud (pag. 678); vgl. non laudare homi- 
nem quemquem nec mu facere audet (Lucil ap. Charis. p. 213); 
mü-tu-m (multum) n. Muck, Mucks (γρῦ Gloss. vet.), (*mü-tà-re, 
*mul-ia-re) mus-sü-re mucken, mucksen, murmeln, munkeln, leise 
reden (mussare diclum, quod muli non amplius quam mu dicunt 

Enn. ap. Varr. l. l. 7. 5. 100), summen, von den Bienen (fit so- 
nilus mussantque oras et limina circum Verg. G. 4. 188), übertr.: 
in Furcht sein (mussat rer ipse Latinus, id. A. 12. 657); Intens. 
mussi-tä-re, mussitä-tor m. Murmler (Vulg.), mussifä-ti-ö(n) f. das 
Murmeln, mussita-bundu-s murmelnd (Vet. Gloss.); (*mu-ti-s) mutI-re 
(muitire) = mussare (palam mutire plebeio piaculum est Enn. frg. 
376 V.); meckern (von Ziegen, áuct. carm. Philom. 58); — loqui 
(nach Fest. p. 145. 26), muti-ti-o(n) f. das Mucken, Mucksen (Plaut. 
Amph.). 

mü-g. — müg-Ire — μύκ-ώομαι (pag. 678), mugi-tu-s (tus) 
m. das Brüllen, Getöse, mugi-lor m. Brüller, e-mugento (convocanto) 
Paul D.; Müg-iö(n) m. róm. Bein. 

B. aL 298b. — C. E. 337 f. — F. W. 143. 151. 155. 386. 479 f.; 
KZ. XIX. 251 f.; F. Spr. 102. 104. 366. — Fritzsche St. VI. 285. — 
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1) C. V. I. 867. — Benfey gr. Wzll. I. 472: nicht ganz unwahrschein- 
lich, dass es onomatopoietisch ist und aus dem wimmernden Laut ent- 
stand, welcher aa bildet, wenn man bei Schliessung der Lippen leise 
intonirt. — 2) C. V. I. 891. — 3) C. V. I. 290. 322. 56): unentschiedener 
Stamm. II. 272. — 4) C. V. 1. 391. — Ascoli KZ. XVII. 262”). 
Corssen I. 78. — Lottner KZ. VI. 175. 67). — 5) F. W. 479 (mit ?). — 
Klotz W.: monerula von µινύρεσθαι, minurire. . 

1) ΜΑΚ, MAKH; MAG, MAGH sich ausdehnen, 
wachsen, gross sein; vermögen, leisten, können; trans. 
fördern, mehren, helfen. — Zend mag mächtig, gross, weit; 
altpers. math-ista der höchste (altp. tk = zend (); Skr. makhá 
(von makh — mah) Adj. munter, lustig, ausgelassen; Subst. m. 
Freudenbezeugung, Feier, Preis, Opfer; makhasj lustig sein, guter 
Laune sein; mah 1) ergötzen, erfreuen; munter machen, beleben, 
erregen, 2) verehren, feiern, hoch in Ehren halten; mah, maha 
gross, gewaltig, mächtig, reichlich u. s. w. (PW. V. 421. 608 £.)*). 

mak !) 
pax. — µακ-ρό-ς lang (vom Raume und von der Zeit), hoch, ' 

tief (von der Lünge nach oben und unten), gross (Comp. Sup. 
µακρό-τερο-ς» -τατο-ς; Comp. [μακ-ιον] μώσσων, μᾶσσον (0d. 8. 203. 
Aesch. Pers. 440 .D:); Adv. μακρο-τέρω, -τατω (Sp. ); µακρό-θεν von 
weitem her, aus der Ferne, µακρό-θι weit in der Ferne (Sp.); 
µακρό-τη-ς (τητ-ος) f. Länge; (µακρό-ω) µάκρω- σι-ο f. das Aus- 
dehnen, die Weitschweifigkeit (Pol. 15. 36. 2); μµάκρ-ων (ων-ος) 
m. Langkopf; µακρ-ύνω verlängern, ausdehnen (Schol. Lykophr. 9), 
entfernen, verschmähen (LXX), µακρυ-σ-μό-ς m. weite Entfernung 
(Sp.), μάκρυ-μα(τ) n. das Entfernte, Verschmähte (LXX). — (µακε- 
δανό-ς) µακε-δνό-ς lang, schlank (Od. 7. 106 μακεδνῆς αὐγείροιο; 
ἑλάται Nik. Th. 472); Μακεδών (δόν-ος) m. der Makedonier, Be- 
wohner von Maxsdov-ie (sp. Dichter: Moexcóovía, Μακηδονία) f. 
Land zwischen Thessalien und Thrakien, uaxedov-Iko makedonisch 
gesinnt sein. — µάκ-αρ (ἄρ-ος) m. f. vermöglich, reich; glück- 
selig, glücklich?) (μάχαρ- -ς Alkm. fr. 13 B., µάκαρ Solon. fr. 14 B.); 
bes. fem. (µαπαρ-ια) μάκαιρα (h. Apoll. 14. Pind. Trag. Arist. Av. 
1759); Comp. Sup. µακάρ-τερο-ς. τατο-ς) μακάρ-ιο-ς in Prosa üblich 
für μάκαρ) µακαρ-ία f, Glückseligkeit, µακαριό-τη-ς (τητ-ος) f. id., 
μαλαριω-σύνη f. id. (Hdn. ep. p. 232), µακαρί-τη-ς m. der elige, 
d.i. der Verstorbene (nur von kürzlich Verstorbenen), Adj. = 
µακάριος» fem. μακαρῖ-τι-ς (τιδ-ος)! µακαρ-ίζω glücklich preisen, 
µακαρι-σ-τό-ς glücklich zu preisen, gepriesen, µακαρι-σ-μό-ς m. das 
Glücklichpreisen; M«x-«p (ag:og) m. Sohn des Aeolos, Herrscher 
in Lesbos (Il. 24. 544, h. Ap. 37), ἹΜακάρ-ιο-ς m., Maxag-ía f., 
Ἱήακαρ-εύ-ο, ἹΜακαρ-τατο-ς; ἹΜακάρων νῆσοι die Inseln der Seligen, 
im Westen im Ocean liegend, wohin die Lieblinge der Götter, 
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ohne zu sterben, versetzt wurden (Hes. O. 173; bei Her. 3. 26 M. 
νῆσος eine Oase in den Sandwüsten Libyens). 

μηκ. — µῆκ-ος, dor. μᾶκ-ορ» n. Länge, hoher, schlanker Wuchs; 
µηκ-ό-τη-ς f. id. (Galen.); µήκ-ιστο-ς (Superl zu µακ-ρό-ς) der 
längste (Adv. µήκιστα aufs Längste, endlich); Mnxsor-ev-g m. Sohn 
des Talaos (Il 2. 566); Sohn des Echios, Gefährte des Teukros; 
Μηκιστιάδη-ς m. Sohn des Μ., Euryalos (I. 6. 28); Μήκιστον n. 
Stadt in Triphylia; -μηκ-ες: οὐρανο-μήκης himmelhoch, in den 
Himmel ragend (Hom. nur Od. 5. 239 ἐλάτη); περι-μήκης sehr 
lang, sehr hoch; μακεσ-τήρ langgedehnt (wohl richtiger als nanı- 
οτήρ, Aesch. Pers. 698 D. un τι µακιστῆρα μῦθον, ἀλλὰ σύντομον 
έγων); µηκε-δανό-ς — µακεδνός (Nonn.); µηκ-ύνω lang machen, 
ausdehnen, verzögern, verschieben; weitschweifig reden, sein (erg. 
1όγον), µηκυν-τ-ικό-ς gern verlüngernd (Ap. Dysk.), μηκυ-σ-μό-ς m. 
das Langmachen, Langaussprechen der Vocale (Eust.). — µήκ-ών, 
dor. u&x-ov (ων-ος) m. Mohn (von den langen Stengeln), Mohn- 
kopf (sonst πώδεια) 9): μηκών-ιον (-ειον Sex. Emp.) n. Mohnsaft, 
Opium (auch µήκων), μηκων-πό-ς zum Mohn geh., μηκωνῖ-τη-ς m. 
mohnähnlich, fem. μηκωνῖ-τι-ς (τιδ-ος), µηκων-ί-ς ([8-oc) f. Mohn- 
lattich (μᾶκωνίδες & ἄρτοι Mohnbrode Alkm. ap. Ath. 3. 41a.); µη- 
vo mohnähnlich (Suid.). 

magh *). 
µοχ. — uox-Aö-c m. Hebel, Hebebaum; lange Stange, Pfahl; 

Querbalken?); Demin. µοχλ-ίο-ν n., μοχλ-ίσκο-ς m.; μοχλ-ικό-ς zum 
Hebel, bes. zum Einrenken geh., µοχλέ-ω weghebelu, mit Hebeln 
umwerfen (nur IL 12. 259: στήλας τε προβλῆτας ἐμόχλεον); μοχλ- 
εύ-ω id., medic.: mit der Hebemaschine einrenken, μοχλευ-τή- ς m. 
der mit "dem Hebel schwere Lasten fortbewegende, µόχλευ-σι-ς f., 
woyAs(F)-ia f. das Hebeln, Einrenken; µοχλόω mit einem Riegel 
verschliessen, verriegeln (Ar. frg. 331). 

ung. — µηχ-ανή (αν-ίη Or. Sib.) f. Hilfsmittel, Erfindung, 
Anschlag; Vorrichtung, Werkzeug, Maschine, bes. Kriegs- und Be- 
lagerungsmaschinen, auch Theatermaschinen; überh. Mittel, Kunst- 
griff®); µηχαν-ικό-ς erfinderisch, kunstreich (n u. erg. τέχνη Mechanik, 
Maschinenkunst), µηχαν-ό-ει-ς id. (Soph. Ant. 362); μηχαγά-ω ktinst- 
lich verfertigen, bauen (τείχεα Il. 8. 177); meist: ersinnen, ausdenken, 
vorhaben und ausüben (meist im schlimmen Sinne) (Activ bei Homer 
nur Od. 18. 143 µηχανόωντας), μηχανη-τ-ικό- ς List, Klugheit ge- 
brauchend, gewandt, schlau, μηχανη-τή-ς (μηχανιώ-τη-ς h. Merc. 436) 
m. id., fem. μηχανῆ-τι-ς (ειδος). µηχάνη-σι-ς das Anwenden einer 
Maschine, ungavn-ue(r) n. das künstlich Ersonnene, ‚Kunstgriff, Be- 
lagerungsmaschinen (Pol. 1. 48. 2); (μηχανόω) μηχάνω-μα µα(τ) n. id. 
(Theophr.); µηχαν-εύ-ω = μηχανάω (Sp.), µηχάνευ-σι-ς f. Einrich- 
tung, Zubereitung (Hippokr.); ἀ-μήχανο-ς ohne Mittel: a) act. hilf- 
los, rathlos, unglücklich; b) Pass. wogegen es kein Mittel gibt: von 
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Sachen: schwierig, unmöglich (ἔργα unabwendbare, heillose Thaten); 
von Personen (gegen die Nichts auszurichten ist): unbezwinglich, 
unermüdlich. — µῆχ-ος n. (poet. == μηχανή) Mittel, Hilfsmittel, 
Rath; ufjy-ap n. id. (yeluerrog ἄλλο µῆχαρ Aesch. Ag. 199 D.; τὸ 
πᾶν μῆχαρ οὔριος Ζεύς id. Suppl. 594 D.). 

mag. 
Hav. — μά-γ-γ-ἄνο-ν n. Hilfsmittel, Zaubermittel (φάρμακα, 

γοητεύµατα Lex.), künstliche Vorrichtung”) (die Achse, der Kloben 
im Flaschenzuge, Kriegsmaschine), µαγγαν-εύ-ω durch künstl. Mittel 
bezaubern, betrügen, durch k. M. verschönern, verfälschen, µα}γανευ- 
τ-ικό-ς zur Zauberei, Gaukelei geschickt, μαγγανευ-τή:ς m. Taschen- 
spieler, Betrüger (6. μιγνὺς παντοδαπὰ πρὸς φενακισµόν Phot.), fem. 
dazu μαγγανεύ-τρ-ια (Hes.), µαγγανευ-τήθ-ιο-ν n. Ort wo Zaubereien 
u. 8. w. getrieben werden, µαγγάνευ-μα(τ) n. Zauberei, Gaukelei, 
Betrügerei, nayyavo-na(z) n. id. (Nicet.), payyave(.)-la. f. id. 

uev. — Stamm μεγᾶ und μεγᾶ-λοδ): µέγα-ς, μεγά- -λη, µέγα 
(Gen. μεγά-λου, -An-g, -λου τ. Β. w., Acc. µέγα-ν, μεγά-λη-ν, μέγα, 
Dual µεγά-λω, -Àm, -λω, Plur. μεγά-λοι, -λαι, -λα; ausserdem: o 
μεγάλε Ζεῦ Aesch. Sept. 822 D.) gross, hoch, lang, breit, weit, 
geräumig; mächtig, gewaltig, stark, heftig, laut; Adv. ulyo, μεγάλα» 
µεγάλως gross, sehr, stark, gewaltig, μεγαλωσ-τέ in grossem Raume 
(Hom. stets μέγας ueyalmorl); µεγαλό-τη-ς (τητ-ος) f. (Chrysipp. ap. 
Plut.), µεγαλο-σύνη f. (Syncell.) Grösse; μενα] ος gross, ansehn- 
lich, prächtig, µεγαλειό-τη-ς (τητ-ος) (Ath. N . T.) f., µεγαλείω-μα(τ) 
(LXX) n. Grossartigkeit, Pracht; μεγαλ-ικό-ς grossartig, gross 
(B. A. 800 im Superl.); µεγαλ-ίζομαι sich gross machen, sich er- 
heben, stolz sein; μεγαλ-ύνω gross machen, erheben, µεγαλυ-σ-μό-ς 
m. das Grossmachen, Erheben (Sp.) — Comp. (µεγ-ιων, μεδ-ιων) 
neiZwv, μεῖζον, ion. µέζων, dor. utodov”) (Plut. Lyk. 19), μειζό-- 
τερο-ς (Sp., N. T.) grösser u. s. w., Adv. µειζόν-ως; µειζον-άκις 
mehreremal (ambi, μειζον-ό-τη-ς (τήτ-ος) f. das Grössersein (id.); 
Superl uEY-ıcTo-c der grösste u.s. w., µεγιστό-τη-ξ (τητ-ος) f. die 
höchste Grösse (Sp.), μεγιστ-εύ-ω der Grösste sein oder werden 
(App. Syr. 58), µεγιστ-ἄν-ες m. die Hohen, Vornehmen, Häupt- 
linge (LXX, N. Τ.). — µέγεθος, neuion. μέγαθος. n. Grösse, Höhe 
(Hom. stets von der Leibesgrósse)!'), usye9-0-0, -ύνω gross machen, 
vergrössern, Med. gross werden (Sp.). — μεγα-: µεγα-θαρσής, μεγα- 
θυμος; µεγα-κήτης U. 8. W.; µεγαλ-: μεγαλ-αυχής; μεγαλ-ήγορος» μεγαλ- 
ἤτωρ U. 8. W.; µεγαλο-: μεγαλο-γνώµων, µεγαλό-δοξος, µεγαλό-δωρος 
u.S. Ww. — Stamm µεχα-ρο: µέγα-ρο-ν n. grosses Zimmer, Saal, 
Männersaal, Frauengemach (der weibl. Dienerschaft; der Hausfrau 
im Obergeschoss ), Plur. Haus, Wohnung, Palast; bei Tempeln: 
der innerste Raum, das Allerheiligste n, μέγαρόν-δε (ep.) in oder 
nach dem Männersaal, nach dem Frauengemach. — (µμεγαρ-ω) 
µεγάίρω für zu gross, hoch anschlagen, für gross achten, daher: 
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staunen, bewundern, (aber auch:) neiden, missgönnen, versagen, 
verweigern, verwehren (µεγαίρειν δὲ τὸ φθονεῖν Σαλαμίνιοι λέγουσιν 
Schol ad Il 13. 563) (Hom. nur 1. P. Sing., dann Aor. 3. P. Sg. 
µέγηρε, Conj. 2. Sg. ueynens, Part. μεγήρας) 11): µέγαρ-σι-ς f. Missgunst 
(φθόνος Hes.); &-uérap-ro-c nicht zu missgönnen, daher: unselig, 
traurig, leidig, entsetzlich (Hom. πόνος, ἄνεμος), von Personen: 
heillos, unselig!?) (παρὰ τὸ µεγαίρω τὸ p90ovà, μεγαρτὸς καὶ ἀμέγαρ- 
τσς, 0 un φθόνου ἄξιος. φθόνος γὰρ τοῖς εὐτελέσιν οὐ προςγίνεται 
Et. M. 81. 26. κατ ἐπίτασιν τοῦ α ἵν ᾖ ἀμέγαριον τὸν πολλοῦ 
φθόνου ἄξιον. τὰ γὰρ μεγάλα φθονεῖται τὰ δ) εὐτελῆ oU ibd. 81. 
30). — pov. — µογος-τόκο-ς Geburt fördernd, Bein. der Elei- 
thyien (IL 11, 270. 16, 187. 19, 103)15). 

makh. 
mah. — mac-tu-8 gefeiert, gepriesen, geweiht, reichlich 

beschenkt!5): a) als Zuruf beim Opfer an die Gottheit: mactus, 
meist Voc. macte esto sei gepriesen, gefeiert u. s. w.; vom. Opfer- 
thier: geweiht d. i mit Wein und Weihrauch gemehrt (macte, 
magis aucte affectatae gloriae. Et est sermo tractus a sacris. Quotiens 
enim aut tus aul vinum super viclimam fundebatur, dicebant, mactus 
est taurus vino vel ture, hoc est, cumulata est hostia et magis aucta 
Serv. Verg. A. 9. 641). b) als Zuruf an Menschen: Heil dir! 
brav! recht so! freu dich (tiber)! (macte virtute esto, bonis animi, 
animo, gloria, u. 8. w.); mactä-re feiern, eine Gottheit verherrlichen, 
opfern, aufopfern; als Opfer tödten, schlachten; von Personen oder 
Sachen: verherrlichen, ausstatten, versehen; im schlimmen Sinne: 
heimsuchen, macta-ti-o(n) f. das Opfern, Hinschlachten (mactà-ti 
m. Abl., Lucr. 1. 99), mactü-tor m. Schlächter, Mörder (Sen. 
Troad. 1002), macia-bili-s zum Opfern u. s. w. gehörig, tödtlich 
(plaga Lucr. 6. 805); (mac-men-tu-m) mag-men-tu-m (vgl. sec-are, 
seg-mentum) n. Opferzusatz, magment-äriu-s zum Opferzusatz geh.; 
(mah-cro [mac-cro, mag-cro?], ma-cro) ma-cel-Iu-m n. (macellu-s 
m. Mart. 10. 96. 9) (Opferbank, Fleischbank, dann:) Fleischmarkt, 
Fleischbünke (sacellum a mactandis pecoribus dicium Donat. ad 
Ter. Eun. 2. 2. 26)!5); übertr. die zum Fleischmarkt gebrachten 
Waaren, macell-ariu-s zum Fleisch- oder Speisemarkt geh., als 
Subst. m. -ariu-s Fleisch- oder Speisewaarenhändler; Macell-inu-s 
m. Spitznamé des Kaisers M. Opelius Macrinus (getödtet am 8. Jän. 
218 n. Chr), weil er nach Schlächterart seine Sklaven hinrichtete 
(Capitol. Macrin. 13). 

magh. 
πια] 18). — (mahio-, maj-io-) Mäju-s, Maja (deus Majus, 

dea Maja die Grossen oder die Vermehrenden; mensis Majus Monat 
Mai (der Wachsthum verleihende, der reiche, herrliche); (mah-iös, 
maj-iös, mäj-ior) major Comp. zu mag-nu-s (pag. 684), major-inu-s 
in grosser Form, Art, maior-i-äriu-s Obersteuerpüchter (Or. inscr. 
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1. 532); (maj-ios-tati) majes-ta-s f. die Eigenschaft oder das Wesen 
des Grösseren, daher: Hoheit, Grösse, Erhabenheit, Würde, An- 
sehen, Pracht; Titel späterer Kaiser: Majestät (vielleicht schon 
Hor. ep. 2. 1. 258: sed neque parvum carmen majestas recipit tua); 
(mah-timo, mah-simo) maximu-s Superl zu mag-nu-s, macimi-La-s 
f. besondere Grósse (Lucr. 2. 499), Maximus Bein. des Fabius, 
Maximi-änu-s röm. Kaiser (getödtet von Constantin 310 n. Chr.). 
— (mah-lu-s, vgl. µοχ-λό-ς pag. 681) miü-lu-8 m. Mastbaum (als 
Grosses, Hohes), der Mastbaum in der Mitte des Circus, wo später 
Augustus den Obelisk aufrichten liess (vgl. Marqu. 4. 502), das 
in der Kelter geradestehende Holz (Plin. 18. 31. 74). — (mah-li, 
mo-li) mO-le-8s f. Masse, massenhaftes Bauwerk; Damm, Wehr, 
Grundbau; Grösse, Menge, Stärke; Schwere, Schwierigkeit, Last, 
Mühe!7; möli-ri (selten -re) Masse, Last bewegen; Grosses, 
Schweres in Bewegung setzen, beginnen, mühselig betreiben; be- 
reiten, vorhaben, beabsichtigen (vgl. böhm. na-mdh-ati anstrengen, 
n. se sich anstrengen, abarbeiten), moli-tor m. Unternehmer, Ver- 
anstalter, Urheber, Erbauer, moli-trix f., moli-ti-ö(n) f. das in Be- 
wegung Setzen, Veranstaltung, mühevolle Unternehmung u. s. w., 
moli-men (min-is), -men-tu-m n. starke Anstrengung, Bemtihung, 
grosse Unternehmung; (mit Kürzung des Wurzelvocals:) St. möl-es 
(vgl. fun-es): möl-es-tu-s beschwerlich, lästig, widerwärtig (Adv. 
-te), molest-ia f. Beschwerlichkeit u. s. w., molestä-re beschwerlich 
fallen, belästigen. — (magh-su; vgl Skr. mankshu, makshu bereit, 
Adv. alsbald, bald) mox bald, alsbald; schnell; nächst dem, dann, 
darauf (Plin.)'%). — Lehnwort: mach-ina f. = µηχ-ανή pag. 681, 
Demin. machinu-la, machin-ali-s, -àriu-s zur Maschine geh., sie be- 
treffend, als Subst. m. -ärius der auf einem Gerüste Arbeitende 
(Dig.), machi[n]ön-es m. id. — franz. magon Maurer (dicti a machi- 
nis, quibus insistunt. propter. altitudinem parietum Isid. or. 18. 9. 2); 
machin-ösu-s kunstvoll gearbeitet; machinà-ri (= µήχανά-ο-μαι) eine 
Maschine bauen (ausser Gebrauch; nur noch in dem vergeistigten 
Sinne:) künstlich erdenken, listig bewerkstelligen, machina-tor m. 
Maschinenbauer, Anstifter, Urheber, -írix f. Anstifterin (Sen. Med. 
266), machina-ti-o(n) f. = μηχάνημα», machina-tu (Abl.) durch hinter- 
listige Anstiftung (App., Sidon), machinä-men (min-is) n. Kunst- 
griff (Cassiod.), machinamen-tu-m n. = machinatio, machina-t-ivu-s 
mechanisch (Bo&th.) 19), 

" mag. — MAg-nU-S -- µέγ-α-ς pag. 6823), Magnu-s róm. 
Beiname, magni-tü.d-o (ín-is) f. Grösse, Stärke, Kraft, Umfang, 
Würde, Ansehen, magni-tä-s f; id. (Ace. ap. Non. p. 136. 27); 
magn-ali-a,n. Pl. grosse Dinge, Werke (Tert., Vulg.), magn-ariu-s 
zum Grossen geh. (negotiator Grosshändler), magn-äte-s = µεγι- 
στᾶνες (Gloss. Vet.), Magnaten; magn-aevus ἀρχαιογέρων (Gloss. 
Philox.), magn-animu-s (i-s) grossherzig, tapfer; magni-dieu-s gross- 
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sprecherisch (Plaut.), magni-ficu-s (pag. 384), magni-loquu-s — 
magnidicus, magni-sonans stark tönend (Acc. ap. Non. p. 463. 15); 
Adv. Comp. (mag-ius) mág-is (ma-io C. I. L. statt ma-ios), mag-e 
(vgl. pot-is, pot-e) mehr, de-magis (valde magis Luc. ap. Non. p. 98. 
19. Paul D. p. 71. 9); mage volo — malo s. W. var wollen. — 
(mag-ius-tero doppeltes Comp.-Suff.) mäg-is-ter (vgl min-is-ter 
pag. 676) m. der Obere, Vorgesetzte, Oberhaupt, Leiter, Lehrer, 
„Meister“; übertr. Urheber, Anstifter. (älter magester; vgl. Quint. 
L ο. zu Menerva pag. 668, Nom. Pl. magisteres C. I. L. M. I. 73); 
fem. magistra, magister-iu-s obrigkeitlich (Cod. Theod.), magister- 
iwum n. Amt des Oberen u. s. w.; überir. Lehre, Unterweisung; 
magisträ-re das Amt eines Vorgesetzten verwalten (Paul. D. p. 132. 3), 
magistrü-tu-s (fiis) m. obrigkeitliches Amt, Magistrat, tübertr. Magi- 
strateperson (mdistratus bei Plautus dreisilbig; vgl. Ritschl Prolegg. 
ad Plaut. Trin. 153; macistratos Col. rostr.), magistra-ti-o(n) f. Unter- 
weisung (App.); οοποτοῦ: Schule (Cod. Theod.); magistr-äli-s zum 

ister geh. (Vopisc.). — (*mag-, * mago-lo, magol-no) Magol-n-io 
(C. 118), Macol-n-io (117), Magul-n-iu-s (725. 1136. 1137), Macul- 
n-iu-s (1186)?). — ma-n-g-0(») m. (vgl. μά-γ-γανο-ν pag. 682) 
Zurichter, Aufputzer, Händler, Verkäufer??), mangón-iu-m n. das 
Aufputzen der Waaren zum Verkaufe, mangon-t-cu-s zum Aufp. der 
W. geh., mangonieare = μαγγανεύω (Plin. 9. 54. 79 u.s. w.). 

*) C. E. 329: „Entweder lautete die W. urspr. magh (u£yag, magnus 
u. 8. W.), dann müssen wir Uebergang von gh in h annehmen. Die andere 
Möglichkeit ist die, dass drei verwandte Wurzeln mak, mag, magh, 
vielleicht alle drei auf ma zurückgehend, neben einander von früher Zeit 
her bestanden, sämmtlich mit der Bedeutung der Ausdehnung. Mir sagt 
die letztere Auffassung, für die sich auch Sonne KZ. X. 129 ausspricht, 
besonders deshalb zu, weil sie weniger unmotivirte Lautübergünge vor- 
ausseizt". — Vgl. Grassmann KZ. XII. 92. 12): magh, Nebenform mag, 
schon vor der Sprachtrennung durch das Herabsinken der Aspirata zur 
Media erzeugt, und zwar mit der ausschliesslichen Bedeutung „gross“. 
— Sonne KZ. X. 129 stellt die drei „proethnischen‘“ Wurzeln auf: mak, 
mag, makh (gegen magh von Curtius). — F. W. 885: mag europüisch; 
auf arischem Gebiete kann man Skr. magmána (instr. adv. insgesammt, 
insgemein, überhaupt, miteinander PW. V. 484) hierher ziehen. — 
1) Ascoli KZ. XVII. 274 ff. — B. Gl. 281a. 291b. — C. E. 161. 335. — 
F. W. 148 f.; F. Spr. 108. — 2) Benfey KZ. VII. 53 ziemlich künstlich: 
magh; uah-vara aus uch-van; µάκαρ = mah-var statt mah-van; Ueber- 

g des » in r. — 3) C. E. 161: „vielleicht“. — Anders F. W. 386; 
F. Spr. 103. 351: mak zerquetschen; makan. — 4) F. W. 144 f. 382. 477. 
1064; F. Spr. 351. — 5) Hupfeld KZ. VIII. 374: p-oylog (sic! zweimal), 
µ-ηχανή, p-dyyavov mit vorgesetztem u. Dazu die Redaction mit Recht: 
„man vermisst hier die Erklärung über das wie? der Vorsetzung“. — 
Dieser Erklärung folgt auch Pape W. — Sch. W. dagegen: Wurzel vah, 
vehere, also eigentlich Foylos, vgl. ὀχεύο und μηχανη. — 6) Grassmann 
KZ. XII. 107: In µῆχ-ος, ion. µῆκος, ungavn vertritt y eine harte Aspi- 
rata; es entspricht dann: ags. macjan, ahd. machon machen, und die 
Grundbedeutung „zusammenfügen“, welche im altnord. mak, ags. gemaca 
Genosse, ahd. gamah angemessen hervortritt, liegt offenbar zu Grunde. 



— 686 — 

Mit mah wachsen haben sie nichts zu thun. — Hupfeld I. c. (Anm. 5). 
— Lottner KZ. VII. 162 vergleicht ved. sam-mahami parare. — Sch. W.: 
wahrsch. von W. Fez (vgl. Anm. 5), vgl. ἄχθος, μοχλός: nach Anderen 
mit got. magan (posse, valere, vgl. ueyas, magnus) zusammenhüngend: 
„Hilfsmittel“. — 7) F. W. und Spr. l. c, — Hupfeld 1. c. (Anm. 5): 
μ-ώγγανον Salbe (vom Kneten) — Pott E. F. I. 172: Skr. mang rei- 
nigen: Arznei, Zaubermittel, Zaubertrank. Vgl. Pictet KZ. V. 41. — 
8) maghat, Skr. mahdt (vgl. PW. V. 608 ff.) peyar, µεγας µεγατ, (durch 
Abfall des t) µεγα: μέγᾶ-ς m. (statt μέγᾶ-ς, vgl. das « der a-Declin.), 
µέγα-ν, μέγα. — Vgl. Benfey KZ. VII. 53. C. E. 329. 647. 606; KZ. II. 
595. F. W.; F. Spr. l. c. Grassmann KZ. XII. 92. 12). 94, 7). Kuhn 
KZ. 1. 276. II. 270. Lottner KZ. VII. 162. J. Schmidt KZ. XXIII. 337 f. 
Schweizer-Sidler KZ. I. 152. 659. — Siegismund St. V. 178. 100). — 
9) Vgl. Curtius Schulgr. 11. Aufl. 8. 198 Anm.: Der Diphthong von µεί- 
to» erklärt sich daraus, dass das ε sich hier doppelt geltend machte. 
Es drang zuerst wie im hom. εὖνέ für ἐνέ, ἐν in die vorhergehende Sylbe 
ein (µειγ-ιον) und ging dann mit dem zunächst vorhergehenden Conso- 
nanten in £ über (µειζο»). Vgl. id. St. III. 988. — Aehnlich Schweizer- 
Sidler KZ. XVIII. 287: doppelte Vertretung des ε. — Benfey KZ. VII. 
115: µεγ-ιο» *ustiov, dann « übertreten: weifov. — F. W. 882: indogerm. 
maghians, µεγι]ων, ueıyjov, μείζων. — 10) C. E. 329 trennt: µέγεθ-ος. 
— Goebel KZ. ΧΙ. 56: -θος, respect. -θες tritt nur an zwei Nominal- 
stümme: µέγ-ε-θος Grossthum, πάχ-ε-τος Dicke (statt παάχ-ε-θος, die 
Aspir. des Suff. wegen des voraufgehenden # verloren gegangen); weit 
zahlreicher an Verbalstämme (Wachs-thum): αἷ-θος, ἆλ-θος, av-Fog u. 8. w. 
(27 Stämme verzeichnet). — 11) C. E. 329: „vielleicht“. Dagegen Verb. I. 
172. 366: µεγαέρω, wie schon Buttmann (Lexil. I. 259) sah, gewiss aus 
* μεγαρο (vgl. µέγαρο-ν das Gemach, der älteren Form für μεγαλο). — 
12) Vgl. Clemm St. VIII. 80. —.13) F. W. 144. — Sch. W. a. v.: die 
Anstrengung (der Geburt) erzeugend, herbeiführend. — S. W. s. v.: 
Schmerzen erregend, dolorum crecatrix (nach Aristarch) — Faesi ad Il. 
11. 270: in der Bildung zu vergleichen mit dem (nur im Accent unregel- 
mässigen) σακέσπαλος, von µόγος: unter Schmerzen gebüren lassend, die 
Anstrengung der Geburt herbeiführend. — 14) Ascoli KZ. XVII. 988 f. 
— Corssen KZ. III. 270. — F. W. 144. 382. 477. — Froehde KZ. XIV. 
154. — Zu makh schlachten ziehen mactare: C. E. 328. Grassmann KZ. 
ΧΙΙ. 97. 11) 106 f Kuhn KZ. IV. 19 ff. (makha, maha Opferthier, Skr. 
mämahjate intens., schlachten, opfern [ct scheint aus ht entstanden zu 
sein]). — 15) So nach Ascoli KZ. XVII. 334: „könnte nur dann hieher 
gehören, wenn man die Begriffsentwickelung 'Opferbank, Fleischbank, 
Fleischmarkt? zugibt“. — Zu u«z5, µάχομαι u.s. w. ziehen das Wort: 
C. E. 328. Froehde KZ. XIV. 454. Grassmann KZ. XI. 104. — Noch 
anders F. W. 477: mak kneten, backen; vielleicht auch macellum Fleisch- 
markt, vgl. µάγειρος Koch und Fleischer. — 16) Vgl. Ascoli KZ. XVII. 
274 f. Aufrecht KZ. I. 160. 231. Corssen KZ. ΠΠ. 217. III. 295. Grass- 
mann KZ. XVI. 168 ff. — 17) Corssen I. 639 f. — Pott KZ. IX. 202*): 
möles (wohl als mühselig zu bewegende Masse), möliri (umogisvo?) und 
trotz seiner Kürze mölestus (vgl. onustus) wahrsch. zu ahd. möjan (oder 
mohjan?), woher mit h: mohi Mühe, und durch Ablaut modi müde. — 
18) Ascoli KZ. XVII. 833. — Aufrecht KZ. VIII. 71. — Benfey Gr. — 
F. W. 144 f. — L. Meyer KZ. V. 878. — Schweizer KZ. III. 389. — 
Anders Corssen KZ. Ill. 991: mov-oc (vgl. fer-oc, vel-oc, cel-oc, sol-oc), 
Compar. *movoc-ius, *movoc-is, *movoc-8 = mox. — 19) Corssen N. 46. 
— 20) Vgl. Anm. 8. Ferner: Ascoli KZ. XVII. 274 f. Corssen KZ. III. 
277. XI. 327. Ebel KZ. V. 198. L. Meyer KZ. V. 387. Vl. 414. Pauli 
KZ. XX. 346. — 921) Corssen Il. 160. — 22) F. W. 144. — Vgl. Andresen 
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KZ. ΧΥΠΙ. 169 (engl. monger, deutsch Eisenmenger, Fischmenger, Stro- 
menger u. 8. W.). 

2) ΜΑΚ, MAG stechen, graben, schlachten. — Vgl. 
got. meki, ags. meke, alts. maki, alin. makir, ΚΑΙ. mici = µάχαιρα, 
gladius. 

µακ. — µάκ-ελο-ν n. (Nbf. µώκ-ελλον, -sÀo-g) die (stechende) 
Dornhecke. — µάκ-ελλα, µακ-έλη f. (I. 21. 259 zum Aufgraben 
der Wasserrinnen im Garten gebraucht; Aesch. Ag. 526 des 
rächenden Zeus Grabscheit, wohl Blitz; Soph. fragm. 767. Aristoph. 
Av. 1240) (uaoxn’ δίκελλα. βάσκα᾽ µακέλη [u — ß] Hes.) ein Werk- 
zeug zum Graben, Aufhacken oder Lockern der Erde, breite Hacke, 
Spaten; µάκκορ (lakon. statt µάσκος)' ἐργαλεῖον γεωργικὸν ὡς δί- 
κελλα (Hes.)!). 

µαχ. — µάχ-η f. Schlacht, Kampf (Wortstreit Il. 1. 177); 
Schlachtfeld (Il. und Xen. Απ. 1. 5. 12; 2. 2. 6; 5. 5. 4); µάχ- 
ο-μαι (Nbf. vom St. µαχε: µαχέ-ο-μαι, μαχε[-ο- μαι) streiten, käm- 
pfen, kriegen, fechten; widerstreiten, zanken, hadern?) (Hom. Part. 
μαχειό-, μαχεού-µενος» Iterat. uay-E-oxero Il. 7. 140; St. µαχε: Fut. 
μαχέ-σοµαι; ep. μαχή- σοµαι, Aor. ἐ-μαχε-σάμην, ep. auch ἐ-μαχη- 
σάµην, Perf. με-μάχη- μαι; Aor. ἐ-μαχέ-σ-θην Sp.); Desid. μαχάω 
(μαχᾶν ἀντὶ τοῦ μάχης δεῖσθαι Hes.); Verbaladj. μαχη-τό-ς zu be- 
kämpfen, bezwingbar (Od. 12. 119); ἀ-μάχε-το-ς, ἀ-μάχη-το-ς un- ' 
bezwinglich, ἁμαχη-τί ohne Streit (Il. 21. 437 u. a.); μαχε-τέο-ν und 
μαχη-τέο-ν, µαχητ-ικό-ς zum Kampf geh., streitbar ); µαχη-τή-ς, dor. 
µαχα-τά-ς, Kol µαχαί-τα-ς (von * μαχαίώ), lakon. µαχαᾶ-ταρ m. Streiter, 
Kämpfer, Krieger; μάχ-ιμο-ς (vgl. alo-iuo-c, VOOT-IUO-G, ερόφ-ιμο-ϱ) 
streitbar, kriegerisch, µαχιμ-ώδης von kriegerischer Art; μαχή- μων 
(pov-oc) kampflustig (nur IL 12. 247 κραδίη); µαχη-σ-μό-ς, pay-ı- 
σ-μό-ς m. (Sp.) = μάχη. — -μαχο-ς: ἄ-μαχος unüberwindlich, ᾽αλκί- 
µαχος (ἆλκι- hom. Dativ) = mit Kraft kämpfend, ἀντί-μαχος wider- 
streitend, ἀπό-μαχος fern vom Kampfe, πρό-μαχος Vorkämpfer, πύγ- 
µαχος Faustkämpfer, σύμ-μαχος mitkämpfend, Subst. m. Kampf-, 
Bundesgenosse u. 8. w.; -μαχία: βατραχο-μυο-μαχία Froschmäuse- 
krieg es dem Homer zugeschriebenes parodisches Epos), γερανο- 
µαχία (τῶν Πυγμαίων) Kampf (der P.) mit den Kranichen, yıyavro- 
µαχία Kampf der Götter gegen die Giganten, Κενταυρο-μαχία Kampf 
der Lapithen mit den Kentauren, Τιτανο-μαχία Kampf der Götter 
gegen die Titanen u. s. w.*). — (µαχ-αρο, uay-ag-ın) µάχαιρα f. 
bei Homer: Stech-, Schlacht-, Opfer-messer (stets von ξίφος oder 
φάσγανον unterschieden; bei Späteren: παρα-ξιφίς, -ξιφίδιον, κοπίς); 
dann Scheermesser (κουρική), Messer zum Abschneiden, Abmähen 
(neben δρέπανον); als Waffe: kleines Schwert, Dolch, Sübel (nach 
Xen. de re equ. 12. 11 von ξίφος unterschieden, denn es war ein 
wenig gekrümmt, und zum Hieb besser geeignet als das zum Stich 
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gebrauchte ξίφος „Degen“), Demin. µαχαίρ-ιο-ν, µαχαιρ-ίδιο-ν n., 
µαχαιρ-ί-ς ((δ-ος) f£; (αμαχαιρόω) µαχαιρω-τό-ς (Galen.), µαχαιρ-- 
ωτό-ς (Paul. Aeg.) messer-, oder sübelfórmig; Demin, µαχαιρ-ών-ιον 
(Diose.) 2 eine Pflanze (auch &ipıov, gladiolus). 

mau. 

(*mác-ws) di-micä-re (— δια-μώχομαι, Schwächung des a, 
vgl. amicus, in-imicus) kämpfen, streiten; übertr. sich abmühen, an- 
strengen (dimicavi; dimicuisse Ov. am. 2. 7. 2), dimica-ti-o(n) f. 
Kampf (besonders heftiger Kampf), Streit°). 

C. E. 327; C. St. III. 192 f. — Grassmann KZ. ΧΙ. 28. 93. ΧΙΙ. 
97. 11). 106. 1). — Legerlotz KZ. VIII. 895 f. — Leskien St. II. 95. 
102. 8). — L. Meyer KZ. VI. 426. VIII. 141. — Roscher St. III. 152. — 
1) Anders S. W. 8. v.: von κέλλω und vielleicht ἅμα = ἆπαξ. --- Aehnlich 
Faesi ad l. c.: Hacke, einzackige Picke (Pickel) nach dem Schol.: 7; 
µονόθεν κέλλουσα T yovv τέµνουσα, δύίκελλα δὲ ἡ διχόθεν. — 2) Kuhn 
KZ. IV. 19: σφαχ, σφαγ, goth. slah-an (wogegen C. E. 1. c.). — 3) C. V. 
I. 90. 94. 206. 271. 335. 343 f. 880. 886. 13). II. 87. 310. 7). 369. 888. — 
4) "gl. G. Meyer KZ. XXII. 20 und St. V. 101. — 5) Froehde KZ. XIV. 
453 1. 

— [2 00. 

3) MAK zermalmen, kneten; europäisch: quälen, mühen. 
— Skr. mak (kalkana zu Teig, kalka, machen; kürnikarana zu 
Mehl, Staub machen; vgl. maKate tandulam cia der Stein zermalmt 
das Reiskorn) (PW. V. 429). 

μακ. 
(µακ-ω) µάεεω, neuatt. µάττω, kneten, zerdrücken, wischen 

(Fut. µάξω, Hom. nur ἆνα-μάξεις Od. 19. 92, Aor. µαξά-μενο-ς 
Her. 1. 200. 5, Perf. µέ-μαχ-α Arist. Equ. 55, µέ-μαγ-μαι ibd. 57)!); 
µάκ-τη-ζ, µακ-τήρ (τῆρ-ος) m. der Knetende, µακτήρ-ιο-ς zum Kneten 
geh.; µάκ-τρα f. Backtrog, Gefäss in dem Etwas zerstossen wird; 
(µακ-ματ) µάγ-μα n. geknetete Masse; aur-&x-ueyue n. leibhaftes 
Ebenbild (Ar. Th. 514), κροκύ-μαγμα n. das bei der Bereitung des 
Saffranöls übrig Bleibende, die holzigen Theile der Gewürze (Diosc.) ; 
µακ-αρία᾽ βρῶμα ἐκ ζωμοῦ καὶ ἀλφίτων (Hes.). 

μα. 
(μαγύα, µαδ-α) μᾶδ-δα meg. böot., μᾶζα f. Geknetetes, Teig, 

Brod (μᾶζα hiess der in einer Form getrocknete Teig, der beim 
Verzehren angefeuchtet wurde, ἄρτος aber das getrocknete Brod, 
Stein ad Her..1. 200. 6), Demin. µαζ-ίο-ν n., µαζίσκη f. (Arist. 
Equ. 1166), µαζά-ω Gerstenbrod kneten (Hes.), µάζ-ενο-ς (µαζέα-ς 
Epich.) von Gerstenbrod (eine Art Kabeljau, auch µαζέας, µαζί- 
vns, µαζξός); µαζ-ῶν-ες m. das Bakchosfest zu Phigalia in Arkadien 
und die es feiern, weil dabei Gerstenbrod gegessen wurde (Ath. 
4. 149b); µαζ-ηρό-ς (πίναξ) ein Teller, auf dem man Gerstenbrod 
herumreicht (Poll. 10. 84). — µαγ-ί-ς ({δ-ος) f. = μάκτρα (id. 7. 
22); geknetete Masse, Kuchen (5 παρὰ Κυπρίοις καλουµένη µαγίς 



— 689 — 

Ath. 14. 663b); Demin. µαγίδ-ιον n.; nay-eb-c m. Bäcker (ab- 
wischend: τὸν µαγῆα σπόγγον Aristo 1); (µαγ-αρο, µαγ-αρ-ιο) dann 
µαγ-εβ-ιο; vgl. ἔταρος ἔταιρος, ὄναρ ὄνειρος) µάγ-ειρο-ς m. (eig. 
Kneter, Brodbereiter) Koch, Schlächter?) (vgl. προσήκει τὸν µάγει- 
gov καταχόπΏιν καὶ ἐκδείρεν Plat. Euthyd. 301d), ἀρχι-μάγειρος 
Oberkoch; Demin. µαγειρ-ίσκο-ς (komisch σοφιστής p. Ath. 7. 2926); 
µαγείρ-αινα (Pherekr.), -σσα (LXX) f. Köchin; µαγειρ-ικό-ς zum 
Koch, Kochen geh. (n u. erg. τέχνη Kochkunst), µαγειρ-ώδης nach 
Art eines Koches (Sp.); µαγειρ-εύ-ω Koch sein, kochen (zerfleischen, 
vom Wolfe, Babr. 122. 16: μαθὼν an’ ἀρχῆς οὐδὲν ἢ μαγειρεύειν), 
µαγειρευ-τ-ικό-ς Ξ uytiQixOg, µαγείρευ-μα(τ) n. Gekochtes, Speise, 
µαγειρε(«Γ)-ὲο-ν n. Garküche (ὀπτάνιον); maked. Geräth zum Kochen, 
Topf, Kessel. 

noy quälen, mühen?). 
µόγ-ο-ς m. Mühe, Anstrengung (Hom. nur Il. 4. 27), uoyé-o 

(µογείω Hes.) sich mühen, abmühen, sich anstrengen, Leid er- 
dulden; trans. erdulden, ertragen, erleiden; ἆ-μόγη-το-ς unermtidet 
(Aens h. h. 7. 3), ἆμογητ-ί ohne Mühe, leicht (Il. 11. 637), uoyn- 
µα(τ) n. = µόγος (Sp.); μόγ-ῖς (= woy-or-s plural. Locativ? *)) 
mit Mühe, kaum (7 in arsi Il. 22. 412), µογι-λάλο-ς schwer redend 
(N. T.), auch stumm (LXX); μογ-ερό-ς mühevoll, mühselig (Trag., 
Anth.), aber: µογηρο-φόρο-ς Mühsal tragend (Greg. Naz.); βραχν- 
woy-ns kurze Zeit leidend (Hippokr.). — (uoy-90) µόχ-θο-ς m. = 
µόγος: Mühsal, Noth, Elend (πόνος, κακοπάθεια Hes.)"), µοχθέω 
== µογέω (Hom. nur µοχθήσεν ll. 10. 106), Verbaladj. µοχθη- 
τέο-ν (Eur. Here. Fur. 1254), µοχθ-ίζω == µοχθέω; leiden, krank 
sein (Hom. nur fixe µοχθίζοντα Il. 2. 723)9); µόχθη-μα(τ) n. — 
µόχθος (Trag.); µοχθ-ηρό-ς mühselig, kummervoll, elend; häufiger: 
schlecht, unbrauchbar, besonders in sittl. Beziehung, µοχθηρ-ία f. 
schlechte Beschaffenheit, Unbrauchbarkeit, sittl. Schlechtigkeit, µοχθή- 
ει-ς = µοχθηρός (Nik. Al. 538, dazu ἐπίπονος Schol); -μοχθο-ς: 
ἄ-μοχθος nicht ermüdet, sich nicht anstrengend, träg, βαρύ-μοχθος 
schwer duldend, mtühselig (Soph. O. C. 1231 und Anth.), δωδεκά- 
µοχθος der 12 Arbeiten vollbracht hat (Hercules, Joan. Leyd.), 
ἔμ-μοχθος mit Mühsal verbunden (Eur. Suppl. 1004), ἐμπεδό-μοχθος 
(βίος) stets in Drangsal, Elend (Pind. Ol 1. 59) u.s. w. 

mak. 

mäc. — (*mücéru-s geknetet, weich) mäcörä-re mürbe 
machen, erweichen (dureh Flüssigkeit: Wasser, Essig, Jauche); 
übertr. aufreiben, abmergeln, verzehren, macerä-ti-ö(n) f. das Mürbe- 
machen, Erweichen (calcis, Löschen); macere-sc-ére mürbe oder 
weich werden (Cato r. r. 90); mäcer-ia (ie-s) f. Mauer von mit 
Stroh durchknetetem Lehm, Lehmwand, Gartenmauer, Demin. ma- 
cerió-la f., (*maceria-re) maceria-tu-s mit einer Gartenmauer ver- 
sehen. — (mac-sa-la, mac-su-la, mac-s-la, ma-s-la) müla f. (Knete- 

Vanit*ek, etym. Wörterbuch. 44 
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glied —) Kinnbacken, Kinnlade (quod cibos depsit ac subigit), Zahn- 
knochen, übertr. Wange, Backe; (mac-su-la, mac-su-lu-la , mac-si-l-la) 
maxilla f. = mala, maril-äri-s zur Kinnbacke geh. (dentes m. 
Backenzähne), marilläre (στομοκοπῶ Gloss. gr. Lat.)"). 

Lehnwort: massa = μᾶζα f. Teig, Masse, Klumpen?), Massa 
röm. Beiname, Demin. massü-la f. (Col), mass-älis (Adv. -ter) 
massenhaft (Eccl), massa-re (= µάσσω) zu einem Teig kneten, 
daher: kauen (Theod. Prisc.). 

Bugge St. IV. 886. — Corssen I. 395. 641 f. — C. E. 326. 605. 607. 
— F. W. 148. 382. 477; F. Spr. 103. 351. — Grassmann KZ. XI. 29. — 
Schmidt KZ. XIX. 274. — 1) C. V. I. 812. 10). — 2) Anders Legerlotz 
KZ. VII. 488: µάγ-ων (οντ-ος), davon Modification und Weiterbildung u«7- 
ερ-ο-ς, dann µαάγειρο-ς einem nicht mehr nachweisbaren fem. µάγειρα nach- 
gebildet. — 3) F. W.; F. Spr. 1. c. — 4) C. E. 638. — 5) Corssen I. 639 f.: 
magh schwer, lästig sein. — 6) C. V. I. 347. — 7) B. Gl. 267b: bhaks 
edere; maxilla e baxilla explicari posset, mutata media in nasalem eius- 
dem orgami. — Hupfeld KZ. VIII. 374 erklärt mala aus magila (wie ala 
aus ασιτία), und lässt das zugleich erwähnte maxilla unerklärt. — 8) Vgl. 
Hehn p. 481. 

4) MAK verspotten (durch Nachäffung). 
nax. — (*pax-o-g) μᾶκο-ά-ω einfältig sein (desipere, Voss), 

[durch doppelte Schreibung des x] µακκοάω (Arist. Equ. 62 µεµακ- 
xonxore, ibd. 396 µακκοᾷ); Maxxo [und «4αιμώ] Name alter taub- 
stummer und stumpfsinniger Frauen. 

µωκ. — μῶκ-ο-ς m. Spott, Hohn (bes. durch Nachiffung), 
µωκ-ό-ς m. Spötter, µωκ-ία f. = μῶκος, µωκά-ω (meist med. 
-0μαι), µωκ-εύ-ω (Zonar.) spotten, verhöhnen, µώκη-μα(τ) n. — 
μῶκος, µωκ-ζω (ἐμπαίζω Suid.) — [Vgl. franz. se moquer de q. 
oder de qc.; se faire moquer sich lächerlich machen; ital. moccéca 
Einfalt, Dummheit, moccicone Laffe; engl. mock Gespött, Nach- 
üffung, mockage, mocking Spötterei u. s. w.]. 

mäk. — (*mäcu-s) mäccu-8 m. die stehende Person in den 
Atellanen (Hanswurst, arlequin, pagliaccio, buffone), Macc-iu-s röm. 
Gentilname (bes. 7. Maccius Plautus, röm. Komiker aus Sarsina 
in Umbrien). 

Pauli KZ. XVIIL 14. 24). — C. E. 388 zu uve, mutus: vielleicht 
ist in anderer Weise μῶ-κο-ς' Spott verwandt. Auch im Skr. bedeutet 
mukh-ara-s spöttisch. [Diese Bedeutung nicht im PW. V. 805 f: ge- 
schwätzig. Am Ende eines Comp. beredt, sich auslassend in, sich er- 
giessend in, erhallend von. Das PW. leitet mukhará von mükha Mund, 
Maul, Rauchen ab.] — F. Spr. 116. 388: μῶκος zu smak klein, gering 
sein. — Diese Etymologie bleibt also zweifelhaft und Pauli möge die- 
selbe verantworten. 
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MAT rühren, drehen, quirlen; europ.: werfen; Garn 
werfen, aufziehen. — Skr. math, manth mit Kraft umdrehen, 
umrühren: 1) Feuer erzeugen durch Reibung eines Holzes am 
andern, reiben (das Reibholz), 2) quirlen, rühren (Milch zu Butter), 
vermengen, 3) schütteln — zerzausen, hart mitnehmen, aufreiben, 
klein machen; abreissen, ablösen (PW: V. 462). 

mat. 3 

uir. — µίτ-ο-ς m. Faden des Aufzugs, Aufzug, Kette, stamen 
(I. 23. 762); die Saiten der Cyther (Sp.); Demin. µιτ-άριο-ν n. 
(Schol Eur. Hek. 905); µιτό-ω Fäden, Saiten anspannen, (µιτ-σα- 
σθαι) µίσασθαι' µιτώσασθαι (Hes.), uíro-uo(v) n. das Gesponnene, 
der Faden (Eust.); ἀμφί-μιτος mit doppeltem Aufzug gewebt (Poll.), 
ἑπτα-μιτος sieben-füdig, -saitig (λύρα Luc. astr. 10). 

MOT. — µότ-ο-ς πῃ., -μότ-ο-ν, u0T-0-v Ἡ., µοτ-ή f., zerzupfte 
Leinwand, Charpie (µότα᾽ τὰ πληροῦντα τὴν κοίλην τῶν τραυμάτων 
ῥάκη Hes.), Demin. µοτ-άριο-ν n.; µοτύ-ω Charpie auflegen, uóro- 
σι-ς f. das Auflegen von Ch., µότω-μαί(τ) n. aufgelegte Ch. (Hippokr.) ; 
ἔμ-μοτο-ν mit Ch. belegt (übertr. δώμασιν ἔμμοτον Heilmittel, Bal- 
sam, Aesch. Choe. 471 D.). 

math (die Aspiration späteren Ursprungs). 

ua0. — ΤΠρο-μηθ-εύ-ς (vgl. Skr. pra-mantha der Stab, durch 
dessen Drehung Feuer aus dem Holz gerieben wird PW. IV. 1047) 
m. Sohn des Titanen Iapetos und der Klymene (Hes. Th. 508) 
oder Sohn der Themis (τῆς ὀρθοβούλου Θέμιδος αἰπυμῆτα mat Aesch. 
Prom. 18) oder der Asia (Apoll 1.2.3), Bruder des Epimetheus 
und Vater des Deukalion!) — 'Ῥαδά-μα-ν-θ-υ-ς m. Sohn des Zeus 
und der Europa, Bruder des Minos (nach Od. 4. 564 als Götter- 
sohn von Zeus nach Elysion versetzt, nach späterer Sage ward er 
Richter in der Unterwelt) = Gertenschwinger (ῴαδα, ῥάδαμνος 
Gerte [vgl. ahd. ruota] + manth schütteln, schwingen), passende 
Bezeichnung für den richtenden König, der die Schaaren der Ab- 
geschiedenen lenkt (vgl. vom Mercur Hor. ο. 1. 10. 17 f. tu pias 
laelis animas reponis sedibus virgaque levem coerces aurea. turbam, 
nach Od. 24. 1 ff.: Eye δὲ ῥάόβδον μετὰ χερσίν, καλἠν χρυσείην u. s. w.?). 

μιθ. — µί-ν-θ-α, -η £., µί-ν-θ-ο-ς f. Quirlkraut, Münze, menta, 
meniha (oder µιτ und z zu € durch Einfluss des vorhergehenden 
Nasals? vgl σπινθήρ, τανθαρίζεν, κολοκύνθη C. E. 495). 

uo03). — µόθ-ο-ς m. Getümmel, Schlachtgetümmel, Schlacht 
(IL 7, 117. 18, 159, Innov Getümmel der Streitwagen Il. 7. 240); 
µόθ-ων (ωών-ος) m. ein unanstündiger, plumper lakonischer Tanz 
(Poll. 4. 101 φορτικὸν Όρχημα καὶ ναυτικόν. Hes. εἶδός τι ὀρχή- 
σεως), ohne Zweifel unter Flötenbegleitung (vgl. Athen. 14. 0185’ 
αὐλήσεως γένος); uó0-oupa f. Drehholz am Ruder (Hes.). 

44* 
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mat. 
mat. — mat-ta f. Matte, Decke‘), matt-äriu-s der auf Matten 

schläft (August.). 
mit. — mit-t-öre (vgl. flec-t-ere, nec-t-ere, pec-t-ere, plec- 

t-ere; Perf. *mi-si, *mis-si, mi-si; misti statt misisti Catull. 14. 14) 
in Bewegung setzen, schicken, senden; fahren lassen, weglassen, 
loslassen, entlassen, werfen, schleudern ὃ); co-s-mittere (vgl. *ob- 
s-tendere o-s-tendere, *sub-s-linere su-s-tinere) pro com-mittere (Paul. 
D. p. 67. 8)9); Part. (*mit-tu-s, *mis-tu-s) mis-su-s; missu-s (üs) m. 
das Schicken, Absenden, Werfen, Schiessen (Gang, bei Wettspielen 
und bei der Tafel), missi-o(n) f. = missu-s; Dienstentlassung, Ab- 
schied, Unterlassung, miss-or (ör-is) m. Schütze, miss-or-iu-m n. 
Schüssel zum Auftragen der Speisen (Venant.), missi-li-s werfbar, 
schiessbar, Subst. n. Geschoss, Pl. die von den Kaisern unter das 
Volk geworfenen Geschenke (Suet.), missi-t-iu-s verabschiedet (id.); 

. Frequ. missi-ta-re; (*missi-cu-s, *missicu-lu-s) missicula-re (Plaut. 
Ep. 1. 2. 29); mittend-ariu-s m. Sendling, fürstl. Commissär (Cod. 
Theod.). 

C. E. 387. — F. W. 145. 382 f. 479; F. Spr. 195. 352. 419; KZ. 
XX. 176. — 1) C. E. Ἱ. ο. —— Kuhn in seinem Buche „von der Herab- 
holung des Feuers“ u.8. w.: manth schütteln, erschüttern, reiben; ab- 
reissen, an sich reissen, rauben; dann: „Betrachten wir nun den Namen 
des Prometheus in diesem Zusammenhang, so wird wohl die Annahme, 
dass sich aus dem feuerentzündenden Räuber der vorbedüchtige Titane 
erst auf griech. Boden entwickelt habe, hinlünglich gerechtfertigt er- 
scheinen und zugleich klar werden, dass diese Abstraction erst aus der 
sinnlichen Vorstellung des Feuerreibers hervorgegangen sein könne“. — 
Vgl. noch Kuhn KZ. II. 395. IV. 124: pramatha Raub [das PW. IV. 
1050 jedoch nur: das Zerren, das gewalteame Entführen eines Weibes; vgl. * 
ibd. 1046: pramatha Zerrer]. — Vgl. endlich Schwartz: zur Prometheus- 
sage KZ. XX. 201 ff. — Gegen diese Deutung Pott KZ. VI. 104. IX. 
189 ff.; ders. zieht den Namen zu man, µαθ [pag. 665] u. &. w., Προμη- 
θεύς (Προμᾶθεύρ Aeschyl.) der Alles, was er thut, voraus bedenkt und 
erkennt; Ggs. Ἐπιμηθεύς der erst hinten nach lernt, durch Schaden klug 
wird. — 2) Kuhn KZ. IV. 123 f. — Anders Pott KZ. V. 257 ff.: vollere 
Form Βραδάµανθυς (Ahrens dial. aeol. p, 34) gleichsam sera vindicta 
(vgl. ὀψιμαθής und ὀψίνοος). — Wieder anders Sonne KZ. XII. 867*): 
mrad, Nebenform vrad in der Bedeutung der Biegsamkeit, Nachgiebig- 
keit; daher also wohl «ραδάμανθυ = nachgiebigen, milden Sinnes, 
ecorabilis. — 8) Vgl. noch Grassmann KZ. ΧΙΙ. 98. 16). Ludwig KZ. X. 
144. Ameis-Hentze ad Il. 7. 117. — 4) F. Spr. 1. c. — Pauli KZ. XVIII. 
4. 6): Nur noch im Deutschen: ahd. matta, mhd. matte, maize, ags. 
meatta. Semitisch? Das Wort den Römern wohl eher von den Kar- 
thagern, als von Asien aus über Griechenland zugeführt. — 5) Corssen 
B. 481. — Ebel KZ. VII. 227 f. — Fick KZ. l. ο. — Pauli KZ. XVIII. 
36. — Vgl. noch Miklosich Lex. pg. 366: mestt, meta (iacere). — 6) cosmit- 
tere theilt Mikl. co-smitiere = goth. smeitan, ahd. smizan. Auch Ebe 
KZ. Ἱ. c. setzt eine „organischere“ Form smath an (dagegen Pauli KZ. 
1. ο. mit Billigung der Ansicht Corssen's B. 431: o-s-tendo, su-s-timeo). — 
F. W. 382 ganz unbestimmt: „Festus’ co-smittere mag auf sich beruhen‘‘. 
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1) MAD wallen, schwellen, triefen; übertr. schwelgen, 
sich berauschen, froh, brünstig sein. — Skr. mad, mand 
1) sich freuen, fröhlich sein, sich ergötzen, schwelgen, sich güt- 
lich thun, sich berauschen, 2) selig sein (namentlich vom Freuden- 
leben der Götter und der Seligen), 3) das Wallen des Wassers, 
als Lustigkeit bezeichnet; transit. erfreuen, ergötzen, erheitern, 
berauschen (PW. V. 467). 

mad. 
nad. — (ued-ö-s, vgl. uadóv: λεῖον Hes.) µαδά-ω zerfliessen, 

zergehen, ausgehen (vom Haare), daher kahlköpfig sein (vgl. de- 
fluentes, deflui capilli ausgehende Haare), µάδη-σις f. das Aus- 
gehen der Haare (Hippokr.); μαὺ-ίζω kahl machen, intr. ausgehen 
(von H.), µάδισις f. = µάδησις; auch: das sich Auflösen von 
Pflanzen, µαδι-σ-τήρ-ιο-ν n. ein Werkzeug die Haare auszuraufen, 
Haarzange!); uab-apó-c zerfliessend, zerflossen, bes. dem die H. 
ausgefallen sind, kahl (ἀραιόθριξ Hes.), µαδαρό-τη-ς f. Kahlheit 
(Hippokr.), µαδαρό-ω  µαδίζω (LXX); µαδα-ῖο-ς poet.  µαδα- 
005; (Ἔμαδ-αλο, "μαδαλ-ω) μµαδάλλω  µαδίζω (Hes.); µαδ-ο-ν 
(Plin. h. n. 25. 7) n., µαδ-ων-ία (Theoph.) f. die Wasserlilie, nym- 
phaea. — (μαδ-νο) μᾶ-νό-ς dünn, locker, lose, spärlich (μαναὶ 
τρίχες die Folge des uaóGv)?), µανό-τη-ς (τητ-ος) f. das Dünnsein 
u.8. W., µανύ-ω dünn, locker machen, zerstreuen, µάνω-σι-ς f. das 
Dünnmachen u. 8. w.; µανο-ειδής, µαν-ώδης von dünner, lockerer 
Art; uavo-orogo-s dünn gesäet (Theophr.), µανό-στημο-ς feinfüdig, 
µανό-φυλλο-ς mit dünnstehenden Blättern. — (u«d-jo) µαζό-ς πι. 
(die schwellende) Brustwarze (des Mannes), (die flüssige, weiche) 
Mutterbrust; auch yon Thieren: Euter, Zitze, Demin. µαζ-ίο-ν n., 
(µαζ-οντ-ιο) μαζούσιο-ς brustförmig (Lykophr. 534)*). — (uaó-zo) µας- 
τό-ς, dor. µασ-θό-ς, m. Mutterbrust, (seltener) Männerbrust; übertr. 
alles rund Erhabene, busenförmig Gewölbte; Trinkbecher (Ath. 
11. 487 c), Demin. µαστ-ίδιο-ν. -ἄριο-ν; µαστο-ειδής. µαστώδης brust-, 
zitzen-förmig; µαστό-δετο-ν n. Brustbinde der Frauen; ἄ-μαστο-ς ohne 
Brüste, βαρύ-μαστο-ς mit starken Brüsten, γυναικό-μαστο-ς mit Weiber- 
brüsten, εἰαρό-μαστο-ς mit jugendfrischen Brüsten u. s. w. — (μηδ-ες) 
und-ea n. Pl. = aldoia (Od. 6. 129 mit φωτός, 18, 67. 87. 22, 
476; bei Opp. Kyn. 4. 441 Urinblase); (usdjes) µέζεα = µήδεα 
(Hes. O. 513, von Thieren)?). 

µαδ-τα, -το. — (ued-ın, µαδ-σή, µα-ση; vgl. ἆδ-ση = à-0q 
Ueberdruss) µαςά-ο-μαι feucht machen, zerfliessen machen = 
kauen?) (den Mund höhnisch verziehen Philostr. v. Ap. 7. 21), 
µαση-τ-ικό-ς zum Kauen geh. (Sp.), µαση-τήρ (τῆρ-ος) m. der Kauende 
(µύες µ. Kaumuskeln), µάση-σις f. das Kauen, µάση-μαί(τ) n. das 
Gekaute; {µασ-το) uaora-fo = µασάοµαι (Nik. Th. 916. Lex.); 
(µαστα-κ) µάεταξ (µάστακ-ος) f. das womit man kaut, der (innere) 
Mund (Od. 4, 287. 28, 76); (ein Mundvoll) Speise, Nahrung, 
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Atzung (ll. 9. 324, τὴν µεμασσηµένην τροφήν Hes.); μµασταρύζω 
(auch -/£e) von alten Leuten, die nicht mehr recht kauen können: 
mit den Kinnbacken wackeln (κακῶς μασῶμαι καὶ βλακικῶς Lex.); 
µαςτ-ίχη f. Harz des Baumes oyivog, Mastix (weil man das Harz, 
wie noch heute im Orient, seines Wohlgeruchs wegen kaute; auch 
wurden aus dem Baume beliebte Zahnstocher gemacht‘), µαστιχάω 
— μασταρύζω, µαστίχα-τον n. ein über Mastix abgezogener Trank 
(Medie.), µαστίχ-ενο-ς von M. (Diosc.). 

"a zu vu: μύξταξ (αχ-ος) m. Schnurrbart [vgl. franz. la mous- 
tache] (af ἐπὶ τῷ ἄνω χείλει τρίχες Hes.), βύσταξ id. (τοὺς βύστακας 
un καταφρόνει und ἔτερ ἐπιζήτει καλά Antiph. ap. Athen. p. 143a); 
βύσταγα (schreibe βύστακα) πώγωνα (Hes.); ΙΜύστακο-ς, Mvorax-wv, 
Βύττακο-ς (Personennamen). 

madhu Süsstrank, Honig, Meth. — Skr. mádhu (von mad) 
1) Adj. süss, lieblich schmeckend; Subst. n. Süssigkeit, süsser 
Trank und Speise, Meth; insbesondere: Soma, Milch, Honig, Blumen- 
saft, ein stisses berauschendes Getränk (PW. V. 483). 

µέθυ (v-og) n. jedes starke berauschende Getränk, insbes. 
Wein (Hom. nur Nom. Ace.)?); nedb-w, Kol. µεθυ-ίω (Herod. I. 
456) weintrunken, trunken, berauscht, bethört .sein; durchaus 
durchnässt oder getränkt sein (ἀλοιφῇ Il. 17. 390; das Verb. nur 
im Präs. und Impf, bei Hom. nur das Part. Präs.), usdv-0x-@ 
trunken machen, berauschen, Med. sich betrinken, trunken sein, 
stark zechen (Fut. ue®v-00, µεθν-σ-θή-όομαι, Aor. ἐ-μεθύ-σ-θη-ν, 
Kol. Inf. μεθ ύσθην), µεθνυ-σ-τ-ικό-ς zum Berauschen gehörig, geneigt, 
µεθυ-σ-τή-ς m. Trunkenbold, fem. dazu μεθύσ-τρ-ια, µέθυ-σι-ς f. das 
Berauschen (Theogn. 846), µέθν-σ-μαί(τ) n. ein berauschender Trank 
(Philo); µέθυ-σο- trunken, berauscht (bes. von Weibern, γραῦν 
μεθύσην Arist. Nub. 555 Kock). — µέθ-η f. übermässiges Trinken, 
Trunkenheit, Rausch (Begeisterung Emped. 46). 

"mad. - 
mäd-öre (vgl. µαδά-ω, Perf. mad-ui) nass, feucht sein, triefen, 

zerfliessen, zergehen; überfliessen, trunken sein®), made-sc-ére nass, 
feucht werden u. s. w.; erweichen, weich werden; sadi-du-s von 
Feuchtigkeit durchdrungen, feucht, nass, eingeweicht; von Wein 
überflessend, trunken, madida-re nass, feucht machen u. s. w., 
mad-or (ör-is) m. Nässe, Feuchtigkeit; (* madu-s, * madü-lu-s, 
* madul-tu-s) madul-sa betrunken, angetrunken (Plaut. Ps. 5. 1. 7; 
vgl Paul D. p. 126. 8 madulsa ebrius a Graeco μαδᾶν deductum 
vel quia madidus satis a vino)?); madc-facere = madidare, Frequ. 
made-fac-là-re. — (mad-lu-s) mat-(u-s, malus vulgär = madidus 
betrunken (plane matius sum Petron. 41) 19). — (*mad-mws, vgl. 
μα-νό-ς pag. 693) mä-Nä-Te fliessen, rinnen, strömen, überströmen, 
triefen, sich ergiessen, sich verbreiten, manä-ti-ö(n) f. das Aus- 
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strömen (Frontin.), manä-men (min-is) n. Strömung (Auson.), mana- 
bili-s strömend, eindringlich; man-ali-s fliessend, unausgesetzt Wasser 
gebend (fons = puteus perennis Paul. D. p. 128. 3). — (*mad-ma) 
mam-ma f. (vgl. µαξός, µαστός pag. 693) f. Brust, Mutterbrust, 
Brustwarze, übertr. Erhóhung!!), Demin. mamm-la f. , (mammä-re) 
mammä-lu-s mit der Mutterbrust oder ähnl. Bildung versehen, 
mamme-älu-s (Plaut.), mamm-ösu-s stark-, vollbrüstig, mamm-äli-s 
zur Mutterbrust geh. 

ma-n-d. — mand-ére -- μασάομαι pag. 695 13) (Perf. mand-i, 
nach Anderen mand-ui, mandidi s. Prisc. 6. p. 817), Part. (*mand- 
ἐμ-θ) mansu-s, als Subst. n.  µώσηµα, mand-o(n) m. Fresser, 
Schlemmer; mandi-büla f. Kinnbacken (nur im PL); mand-ücu-s 
(vgl. cad-ücus- pag. 106) m. Kauer, Fresser (eine komische Maske, 
vergleichbar unseren Nussknackern), manducàá-re, -ri = mandere, 
manduca-tor m. = manducus (August.), manduca-ti-o(n) f. das 
Kauen (id.); manduc-o(n) m. = manducator (App. Met. p. 186. 41). 

Aufrecht KZ. IX. 232. — Corssen B. 246 f. — C. E. 326. — Düntzer 
KZ. XVI. 29. — F. W. 145. 383. 477. — Pictet KZ. V. 823 f. — 1) C. 
V. I. 347. — 2) F. Spr. 104. 3565: ma mindern. — 3) Vgl. L. Meyer KZ. 
ΤΗ. 417. . 3) 6. E. 645. — F. W. loc. — 5) Corssen B. l. c. (nad, 
*uad-c,, * μα-σι, wie von go«ó Φφρα-σι, davon ein denomin. Verbum 
μα-σ-ά..ο-μαι). F. W. Ἱ. c.: mad kauen. Vgl. goth. mati- Speise? 
oder zu mad schwellen, triefen Vielleicht smad, vgl. schmalzen, schmun- 
zeln u. s. w. — Roscher St. III. 133 (µαδσάοµαι; Y l. ἄω ἆσάω, pv φυ- 
sam). — 6) Vgl. Hehn p. 365. — 7) Ascoli KZ. "Pot 262. — B. Gl. 
?84b. — C. E. 260; die Formen von µεθύω C. V. I. 270 f. 277. 12). 359. 
II. 103. — F. W. 146; F. Spr. 195. — Hehn p. 135: als skythisches Ge- 
tränk bezeichnet, das "die Skythen aus dem Honig der wilden in Felsen 
und Eichen wohnenden Bienen bereiteten (vgl. µελίτιον᾿ πόµα τι Σκυθικὸν 
μέλιτος ἑψομένου cv» ὕδατι καὶ πόα τινέ Hes.) Maxim. Tyr. .27. 6; in 
Pannonien µέδος (Priscus) — Miklosich W. s. v. medii pag. 3669 — Pott 
E. F. I. 245. — PW. s. v. — Zeyss KZ. XVI. 384 (dagegen din Redac- 
tion: gegen die Ableitung von mad sprechen die Aspiraten vo madhu 
und µέθυ, ebenso weisen ags. und ahd. auf indogerm. Aspiraten zurück. 
— Vgl. dagegen PW. s. v. und besonders Ascoli KZ. Ἱ. ο.). — Vgl. zu 
µέθο: ahd. metu, mito, mhd. méte, alind. miodhr, ags. meodu, ks). medü, 
russ. wédü, poln. midd, böhm. med, ht. medus , lett. meddus, mittell. 
mcdo u. 8. w. — 8) B. Gl. 54b: vad, cum v facile transeat. in πι. — 
9) F. W. L c.: Part. Perf. Pass. von *madullo = μαδαάλλω triefe ma- 
dulsa gleichsam µαδαλτή. — Walter KZ. X. 205: urspr. Form des Suff. 
-la-8, dann ta (mit Abfall des s, vgl. altion. ἱππότᾶ): maduli-ta, madul-ta, 
madul-sa (vgl. sal-su-s st. *sal-tu-s). — 10) Paul KZ. XVIII. 86. 59): 
Particip zu madeo und verhält sich zu madidus wie stultus zu stolidus, 
— 11) F. Spr. 850. — Als Naturlaut fasst das Wort Lottner KZ. VII, 
175. 62). xi. 167 (vgl. ma pag. 648). — 12) Vgl. Anm. 5. — Corssen B. 
l c. — B. Gl. 289b: mard conterere, mutata liquida rim n. — Ebel 
KZ. IV. 446: Skr. mard, mrdnämi == lat. *marndo (Versetzung des n), 
mando (um die unaussprechlichen Consonanteuverbindungen zu beseitigen). 
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madhja mitten, der mittlere. — Skr. mädhja 1) Subst. 
Mitte, 2) Adj. mitten, der mittlere (PW. V. 498). 

μεθιο. 
(µεθ/ο-ς) µέεεο-ς hom. &ol., µέεο-ς att. (abgeschwächt), mitten, 

in der Mitte, in der Mitte stehend, mittelmässig; als Subst. n. die 
Mitte (Adv. uícov, µέσως) "); ep. Sup. µέσσ-ατο- der mittelste (dv 
µεσσάτω ganz in der Mitte, nur Il. 8, 223. 11, 6. Theogn. 998), 
davon µεσσάτ-ιο-ς (Kallim.); Comp. Sup. µεσα(-τερο-ς» τατο-ς (Herod. 
Plut. u. a.); Local: µέεςοι inmitten (Alk. 9) (lesb. &ol. auch µέσυι) 
(vgl. Skr. madhje), dazu Loc. fem. necaı- in: µεσαι-πόλιο-ς unter- 
mischt grau, halbgrgu, halbergraut, Beiw. des Idomeneus ll. 13. 
361 (noch Alkiphr. 3. 25. Long. 4. 13)?), µεσαί-γειος mittelländisch 
(Skymn. 363); µεσή-ει-ς in der Mitte, mittelmässig (nur Il. 12. 
269)?); µεσό-ει-ς id. (Maneth. 4. 65. 1. d); µεσό-θεν aus der Mitte, 
µεσό-θι in der Mitte, poet. µεσσό-θεν, -θι. — µες-, µεςς-ηγύ(ε) [wohl 
x zu y, vgl. Suff. -ακις] (ion. ep. Adv.) in der Mitte, dazwischen, 
zeitlich: inzwischen, unterdessen (in dieser Bed. Hom. nur Od. 7. 
195; v in arsi Od. 14. 845, sonst v); Subst. τὸ µεσσηγύ das 
Dazwischenliegende, der Zwischenraum (h. Ap. 108. Theokr. 26. 
216)°). — (μεσο-φα) µές-φα [-φα — Skr. -bhjas; oder zu μετα] 
Adv. bis (Hom. nur μέσφ᾽ ἠοῦς IL 8. 508, häufig bei sp. Dichtern); 
— pecó-u in der Mitte sein, halb sein, die Mitte halten, usoa-fo, 
µεσ-εύ-ω id.; µεσό-τη-ς (τητ-ος) f. Mitte, Mittelmüssigkeit; uécn-c 
m. der Wind zwischen dem βορέας und xaeixíag N. N. Ostwind 
(Aristot. Met. 2. 6). — μεεῖ-τη-ς m. Vermittler, Unterhändler, Frie- 
densstifter (µεσσω-τήρ id., Hes. μεσιτεύων κατὰ τὸν ἀγῶνα), fem. 
μεσῖ-τι-ς (Sp.), µεσί-τρ-ια (Lex.), µεσιτ-εύ-ω Vermittler sein, ver- 
mitteln, µεσιτε(«)-ία f. Vermittelung, µεσιτευ-τήρ-ιο-ς vermittelnd 
(Eust.); µεςί-διο-ς id., µεσιδιό-ο-μαι — µεσιτεύω; µες-, µεςς-ήρης in 
der Mitte stehend, mitten, µεσηρ-εύ-ω neutral sein (Philist. ap. Hes.). 
— Mecc-fjvn, dor. Meoo-ava, f. (Mittelland), bei Hom. ein kleiner 
Landstrich um Pher& (Od. 21. 15) im späteren Messenien; Haupt- 
stadt des späteren Messeniens; Stadt in Sicilien an der Meerenge, 
das frühere Zankle (Ζάγκλην τὴν ἐς ἸΜεσσήνην μεταβαλοῦσαν τὸ 
οὕνομα Her. 7. 164; so nannte Anaxilaos die Stadt Zankle nach 
seinem Heimathlande), Μεσσην-ία f. Landschaft des Peloponnes 
zwischen Elis und Lakonien. — -ueco-C: ἄ-μεσος ohne etwas mitt- 
leres (in der Dialektik τὰ ἄμεσα die unvermittelten Gegensätze), 
ἀνά-μεσος, διᾶ-μεσος, ἔμ-μεσος, ἐπί-μεσος in der Mitte (ῥῆμα 4. 
verbum medium Gramm.); HECO-: µεσό-γαιος» yeıog, γεως mittel- 
ländisch, µεσό-γραφος in der M. geschrieben, µεσό-ποιλος in der M. 
hohl u. 8. w.; µεσ-: µεσ-έγγυος Bürgschaft für einen Dritten leistend, 
µεσ-ημβρία f. Mittag, µεσ-ήπειρος mittelländisch u. s. w. 

medio. 
mödiu-s — u2oo-g Adj, Subst. n. Mitte, Hälfte (Varro r.r. 
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2. 7. 10), Oeffentlichkeit, Publicum (Adv. medie); medi-anu-s, -ali-s 
z— medius (Sp.), medie-la-s f. = µεσό-τη-ς; media-re theilen, hal- 
biren, Part. medians halb (Junio mediante Mitte Juni, Pall. Mart. 
10. 32), media-tor m. = μεσίτης, fem, -trix (Βρ.), media-ti-o(n) f. 
— µεσιτεία (Aleim.); medi-öc-ri-s (vgl. fer-ox, vel-ox u. 8. w.) die 
Mitte haltend, mittelmässig, mässig, leidlich, ziemlich (Adv. -ter), 
Demin. mediocri-citlu-s (Cato ap. Fest. p. 154. 2), mediocri-ta-s (tati-s) 
f. Mittelstrasse, Mitte, Maass, Mittelmässigkeit, Wenigkeit; (medi- 
oc-lipo) medi-orimu-s = mediocris (Fest. p. 123. Non. p. 141. 7), 
Adv. medioxime*); (*medio-lu-m) Medio-l-änu-m (Mittelstadt) Mai- 
land, jetzt Milano?); (dis-mediu-s) di-mid-iu-s in der Mitte ge- 
theilt, halb, Subst. n. die Hälfte, dimidia-re in zwei Hälften theilen, 
halbiren, dimidia-ti-(n) f. Halbirung (Fest.), dimidie-tä-s f. Hälfte 
(Pomp. gr. 4. n. 8). — medi-: meri-die-s (8. pag. 357); medi-lünia 
f. das erste Viertel vom Monde (Mart. Cap. 7. 241); medi-terr- 
an-eu-s mittelländisch, als Subst. n. Binnenland, medi-terr-eu-s id. 
(Sisenna ap. Paul. D. p. 123); medi-tulliu-m (s. pag. 295), (medio- 
villia) Medullia f. eine albanische Colonie nordöstlich von Rom 
(Liv. 1. 33. 4). — (*med-a, *medü-la, *medü-lü-la) mödu-l-la f. 
das Innerste = Mark; übertr. das Beste, Vortrefflichste®), medulli- 
ius aus dem Marke heraus, im Innersten, medull-ari-s im Mark, 
im Innersten befindlich, medull-0su-s voll M., medullä-re mit M. er- 
füllen (August, Vulg); Demin. medulli-la f. (Catull. 25. 2). 

Ascoli KZ. XVII. 337. 72). — B. Gl. 284b, — Corssen I. 151. — 
C. E. 384. 509; KZ. II. 324. 333. — F. W. 146. 481; F. Spr. 195. — Gerth 
St. Ib. 246. 140). — Grassmann KZ. XL 25. — Meister St. IV. 409. 6). 
— Miklosich Lex. s. v. mezdü pg. 865. — Pott I. 106. — Renner St. Ia. 
160. — 1) B. Gl 1. c.: pro µεδ]ο-ς. — Pictet KZ. V. 45: zend madh, 
metiri, Skr. madhja, mediu-s; µέσος, wie ir. meas mensura, stimmt besser 
zum Skr. mas metiri, als zu madhja [dazu Kuhn: aber gu£ocog!]. — 
2) Clemm St. VII. 31. — G. Meyer St. VI. 384: µεσαι-πόλιος ist zu. ver- 
stehen wie χιτῶν πορφυροῦς µεσό-λευκος (Xen. Kyr. 8. 9. 13) in der Mitte, 
dazwischen weiss, mit weiss gemischt und bedeutet (in der Mitte) zwischen 
den dunklen Haaren grau, grau mélirt. µεσαι ist Local zu µεση, das 
auch in ueonevr- M. 969 vorliegt. — Anders Düntzer KZ. XII. 4: « ist 
Bindevocal, ja auch &, das αι ist Verstärkung des «.  Derselbe ibd. 

. 18: τελή-εις; das sg von τέλος schwindet vor mew. Vgl. µεσήειρ, 
Άμφιγυπεις. -- Goebel Epith. p. 42 verwirft ueonsıs und will weonyvg 
lesen. — 3) Nach Gerland KZ. IX. 66: ueoa-na-Favr, ueoa-n-Favt, µεσα- 
y-Favv, peco-y-Fvv, µεση-γ-υτ, µεση-γ-ύο. Das Ganze ist neutrum; als 
man später die Form nicht mehr durchschaute, ward das g beweglich. 
— 4) Corssen KZ. III. 248. — Merguet lat. Formenb.: aus mediocrissi- 
mus mit Ausfall des r. Dazu Pauli KZ. XIX. 307: „ich glaube richtig‘. 
— b) Corssen KZ. IT. 27. — 6) Vgl. Paucker KZ. XXIII. 175. — Kuhn 
KZ. III. 69: Skr. maggan Mark (gg an der Stelle von älterem dg), viel- 
leicht stammverwandt medulla. — B. Gl. 302a: mid pinguem, adiposum 
esse vel fieri, Skr. med-as n. medulla; medulla fortasse per assimil. e me- 
dusla vel medunla (cf. medura adiposus, uncus). 
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MAN ragen. 
men. — men-ta f. (das Ragende) männliches Glied (Cie. 

fam. 9. 22: ruta el menia, recte utrumque. Volo mentam pusillam 
ila appellare, ut rululam: non licet); Demin. mentü-la f. (Catull.) 
[das Wort wohl urspr. ein scherzhafter Ausdruck gewesen], (*men- 
tulä-re) mentulá-tu-s mit einem m. G. versehen (Auct. Priap. 37)!). 
— men-tu-m n. (Hervorragendes) Kinn, Bart?); meni-ö(n) m. 
Langkinn, Mento röm. Bein. (C. Jul. M., Liv. 4. 26); mentagra f. 
Ausschlag oder Flechten am Kinn (Plin. 26. 1. 2). 

min?) — min-öre hervorragen (Lucr. 6. 561); sonst nur 
in den Compos.: e-, im-, pro-minere, prae-, super-eminere hervor-, 
über-ragen, bevorstehen; minae f. die hervorragenden Zinnen der 
Mauern, übertr. Drohung; minä-ri emporragen, übertr. drohen; 
prahlend verheissen, versprechen (ἀπειλεῖν); (Adv. vom Part.) mi- 
nanter drohend (Ov. a. a. 3. 582), minä-ti-ö(n) f. Drohung, minä- 
tor m. Antreiber (durch Drohen), Viehtreiber, minator-tu-s drohend 
(Amm. 17. 7); mina-büi-ter (ἀπειλητικῶς Gloss. Philox.); min-ax 
(aci-s) überragend, übertr. drohend, Adv. minaci-ter, minaci-ae f. 
Drohungen (Plaut.); Intens. mini-ta-ri (-re Plaut.), minifa-bundu-s 
drohend, Adv. minita-bili-ter (Pacuv. ap. Non. p. 139. 22). 

mon?) — mon-S (mon-ti-s) m. (der Hervorragende) Berg ); 
metonym. Berg., Feld-gestein, Stein, Demin. monti-cülu-s (Gloss. 
Philox.) monticel-lu-s (Agrimens. p. 231. G.); mont-anu-s (-ani-ösu-s 
ibd.) zum Berg geh., gebirgig; Subst. m. Gebirgsbewohner, n. 
Gebirgsgegenden; Montanus róm. Familienname, Montan-inu-s Bein. 
des M. Varius, Montanilla f. xóm. Bein.; mont-ensi-a = montanus 
(Gruter. inser.); mont-u-0su-s (weniger richtig moni-ösu-s) = monta- 
nus; Septi-montium = seplem montium, erg. locus [als die Wörter 
zum Compositum verwuchsen, stumpfte sich das Zahlwort ab und 
die Bedeutung des Gen. Pl. wurde vergessen, das Wort dann als 
neutr. Singularform gefasst und flectirt wie sestertium] n. Umkreis 
der sieben Hügel (S. dies Siebenhtigelfest im December, zum An- 
denken an die Aufnahme der sieben Hügel in den Umkreis der 
Stadt)"; pro-mun-tür-iu-m n. Hochgebirge, Vorgebirge, Kap*). 

Zeyss KZ. XVII. 431 f. XIX. 188 f. — Aufrecht KZ. ΙΧ. 232: manth 
rütteln, schütteln: agitatriz, κινοῦσα. Auch C. E. 337: wahrscheinlich. — 
Schweizer-Sidler KZ. XVII. 148. 328: mem-bro : men-tula == palp-e-bro : palp- 
e-tula. — 2) Pott E. F. II. p. 550. — 3) Bechstein St. VIII. 353. — Bugge St. 
IV. 348. — Corssen N. 77 ff. — G. Meyer St. V. 52. — Walter KZ. XII. 418. 
— 4) C. E. 808: Berg verhält sich zu Burg wie mon-(t)-s zu mun-io. Dagegen 
Bechstein 1. c.: at restant difficultates. — L. Meyer KZ. V. 381: vielleicht 
= Skr. mahant, gross, eig. wachsend (mit Anführung von Bopp's Deutung: 
= Skr. him-avant m. schneebegabt, das als Bergname vorkommt) — 
Dazu Schweizer-Sidler KZ. XIV. 150: ,, mindestens nicht zweifellos". — 
Richtig Klotz W. &. v.: von min in minari und eminere, vielleicht eig. 
der Hervorragende. — 5) Corssen II. 179. — Anders KZ. III. 262: = um- 
friedigte Berggegend, da Rom in den ersten Jahrhunderten sicher nicht 
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aus sieben Bergen bestand. — 6) Brambach Hülfsb.: nicht promontorium 
(Rhein. Mus. V. 536 £). — Aehnlich Kuhn KZ. ΧΙ. 278: nicht proó- 
montorium, auch durch die Etymologie von prominere gestützt. 

managha viel. — Got. managa-s, ahd. manag, manac, mhd. 
manec, nhd. manch; ksl. müunogü, mmogü; altir. menicc, kymr. ny- 
nych, corn. menough (multus, frequens). 

[monogo-s altitalisch; mologo-s, molgo-s, mulgu-s, mulgi-re 
vermehren, vervielfältigen, Part. Perf. Pass. mulgi-tu-s] mul-tu-s 
(vgl. fulcitus fultus) ursprünglich: vervielfältigt = viel, vielen an- 
gehórig, allgemein (multi die Menge, der grosse Haufen), allzuviel!); 
(Accus. als Adv.) multu-m viel, vielfach, vielmals, oft, sehr lange; 
(Abl. als Adv.) muito um Vieles, weit, bei Weitem; multi-tu-d-o 
(in-is) f. Menge, Masse, grosse Anzahl, Haufen (gramm. Mehrheit, 
Plural); per-muliu-s sehr viel; mwult-esimu-s (gleichsam ein Viel- 
theilchen =) klein, gering (mollooros; quam sit parvula pars et 
quam mullesima constet Lucr. 6. 651); multi-: mulli-bibus viel- 
trinkend, -color vielfarbig, -farius vielfältig (vgl. tri-farius pag. 316), 
jugus viel-spännig, -fältig u. s. w. — pro-mulgä-re (urspr. etwas 
vor vielen oder für die Menge bringen —=) öffentlich bekannt 
machen, permulgiren ?), promulgä-tor m. der öffentlich Bekannt- 
machende, promulga-ti-o(n) f. öffentl. Bekanntmachung. 

Bugge KZ. XIX. 444 ff. XX. 44. — 1) B. Gl. 278a: bhuri multus, 
nis pertinet ad purü, radiz par implere. — Corssen B. 383: mul-tw-s 
== μυρ-ίο-ς (Meyer Vgl. Gr. 72) sehr wohl möglich, indessen nicht ge- 
sichert; jedenfalls eine Participialform. Benloew von molere „la masse 
molue“. — F. W. 478: malo tüchtig, stark, in hohem Grade: mul-tu-s. 
— Klotz W. s. v.: archaist. moltus von solere, vermehren, oder Eines 
Stammes mit melior und µαλα. — Tobler KZ. IX. 261. 4): multus zu 
moles? Dazu Corssen Ἱ. c.: „was mir am wenigsten einleuchten will“. — 
2) Bickel KZ. XIV. 427: promulgare von vulgare (v in m). — Corssen 
Il. 152: für *promul-c-are (c zu g) „hervor bewegen“, daher promulgare 
legem, rogationem einen Gesctzantrag „vortragen, vorbringen‘“ vor die 
Oeffentlichkeit. — (promulcum, remulcum 1. 77.) — Klotz W. s. v.: wohl 
mit Unrecht mit provulgare in Verbindung gebracht von Paul. D. p. 224. 
— Schweizer-Sidler KZ. XII. 809: (Uebergang des v in m:) promellere 
und promulgare, was freilich nach Pott = proinvulgare, dürfte mit 
einigem Rechte hieher gestellt werden. — Derselbe zu Corssen's Deutung 
KZ. XVIII. 297: wir denken, C. fasse remulcum und promulcum als Ab- 
leitung von mellere (in prumellere) und wolle promulgare als „hervor- 
ziehen" deuteu. An dieser Deutung wird der Verfasser gewiss durch 
Wilbrandt's Bemerkungen KZ. XVIII. 108 (remulcum = ῥυμουλκεῖν, pro- 
mellere causativ von meare, vgl. στέλλειν bei Hom. neben στῆηναι und 
unser „stellen“] nicht irre werden. — Nach dem nun Vorgebrachten 
bleibt die Deutung von multus und promulgare ziemlich unsicher. — Zu 
managha vgl. noch F. W. 535, Miklosich Lex. pag. 877. 
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MAND schmücken. — Skr. mand schmücken, bekleiden, 
vertheilen (PW. V. 446). 

mund. — mund-u-s rein, sauber, nett, zierlich (Adv. munde, 
mundi-ter); Subst. m. (n. Lucil ap. Gell. 4. 1. 3 und ap. Non. 
214. 17) der weibliche Putz, Schmuck; übertr. Geräth (daher. in 
mundo esse, habere in Bereitschaft sein, haben, Enn. Plaut.); speciell: 
die Welt als Inbegriff der Ordnung (vgl. κόσμος), Weltall, Welt- 
ordnung; dann übertr. auf die Welt als Wohnsitz der Menschen: 
Erdkreis, Erde; Demin. des Adj. mundd-lu-s (Adv. -le); mundi-ti-a, 
-€-8 f. Reinlichkeit, Sauberkeit, Nettigkeit, Putz, Schmuck, Zier- 
lichkeit, Feinheit; (* mundi-cuws) mundic-ina f. Reinigungsmittel 
(App. mag. p. 277. 4); mundi-ali-s (Adv. -ter) weltlich, irdisch 
(Tert); mundä-re rein machen, säubern, Part. mundàá-hwes geläu- 
tert, rein (August.), munda-ti-o(n) f. Reinigung, munda-tor (tor-is) 
m. Reiniger (Firmic.), mundatör-iu-s zur Reinigung dienend. — 
Zu mundu-s Welt: mund-ànu-s zur Welt gehörig, Subst. m. Welt- 
bürger (Cie, Tuse. 5. 37. 108), mundäni (im Ggs. zu clerici) Laien 

' (Cassiod. 8. var. 24). 

B. Gl. 283a. 299a. — F. W. 148. 156; Spr. 147 (ahd. muzz-an, 
mhd. 4142-61 schmücken, putzen). Derselbe hat für das Subst. mundus 
bloss die Bedeutung Schmuck, doch die andere kann davon wohl nicht 
getrennt werden und ergiebt sich ungezwungen. — Klotz W. s. v. ent- 
wickelt beide Bedeutungen (vermuthet jedoch: vielleicht von μυδᾶν be- 
netzen s. Döderlein 6. 227). — "Vgl. noch Krebs Antibarb. s. v. 3. Aufl. 
pg. 510: mundus Schmuck in der bessern Prosa nur vom weibl. Putz 
und Schmuck, nicht für das allgem. ornatus. Die gewöhnlichste Bed. 
ist Welt, aber nur vom Weltall, bes. vom Himmel u. s. w. 

MAMP hóhnen, schmühen. — Got. mamp-jan in bi-mamp- 
jan verspotten, verhóhnen (bei Lukas XVI. 14). 

µεμφ. — µέμφ-ο-μαι tadeln, achelten, schmühen, vorwerfen 
(Fut. µέμψομαι, Aor. ἐ-μεμψάμην, ἐ-μέμφ-θ-ην; nicht bei Hom.; 
Batr. 70. 146. 150); Verbaladj. µεμπ-τό-ς getadelt, zu tadeln, tadel- 
haft, µεμπτ-ικό-ς zum T. geh., geneigt; (ueup-rı, µεμπ-τι) µέμψι-ς 
f. das Tadeln, Tadel u. s. w., µεμφ-ωλή f. id. (Hes., Suid.), µέμφ- 
εερα f. id. (Teleklid. bei Phot.), µεμφ-ίδιο-ς tadelnd oder tadelhaft 
(Arkad. p. 39); µεμψι-: µεμψι-βολέω (μέμφομαι Suid.), µεμψί-μοιρος 
klagend über das Schicksal — µοµφ: µομφ-ή f. (poet.), µόμφ-ο-ς 
m. (Eurip. bei B. A. 107), µόμφ-ς f. (Telekl. ibd.) = µέμψις. 

F. W. 383; F. Spr. 358. — L. Meyer KZ. VII. 281. — W. Stokes 
κ. B. VIII. 352 theilt: µέ-μ-φ-ομαι (= µεμέφομαι according to Pott) O. 
Ir. mebul ,shame'*. Z. 711, W. meflu „to disgrace*. Vgl. dazu Windisch 
St. VII. 379. — Das Verbum µέμφομαι 8. C. V. I. 207 (bis); über das 
Suffix in µεμφ-ωλή Düntzer KZ. XII. 5. 
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1) MAR reiben, zerreiben; sich aufreiben, sterben; 
europäisch mal mahlen, malmen. — Skr. mar zermalmen, zer- 
schlagen, zerdrücken; sterben, caus. tödten, sterben lassen (PW. 
V. 564 £) *). | 

mar. 

mar = ap sich aufreiben, sterben!). 
µαρ. — (µμαρ-ανω) µαρ-αΐίνω activ: aufreiben, verzehren, 

entkräften, hinschwinden lassen, auslöschen; Pass. aufgerieben, ver- 
zehrt werden, hinschwinden, absterben, verwelken, (vom Flusse) 
versiegen (Fut. μαρανῶ, Aor. ἐ-μάρᾶνα [h. Merc. 140, Cobet XI. 
311 ἐ-μάρηνε], Pass. 2-unpav-On-v, Perf. µε-μάρα-σ-μαι, με-μάραμ- 
μαι Plut. Pomp. 31); µαραν-τ-ικό-ς welk, schwach machend, µαάραν- 
σες f., µαρα-σ-μό-ς m. das Welk-, Schwach-werden, bes. das Ab- 
nehmen der Lebenskraft im Greisenalter oder durch abzehrende 
Krankheit, Marasmus, franz. marasme (Med.), µαρασµ-ώδης mit dem 
Marasmus behaftet (Med.); ἆ-μάραν.το-ς unverwelklich (N. T.), daher 
eine nicht welkende Blume, Amarante; ’Aucgavrog?). — µάρ-να- 
μαι sich gegenseitig aufreiben — kämpfen, streiten, ringen, fechten 
(poet. seit Homer nur im Prits. und Imperf.; Homer. Inf. µάρνασθαε, 
Opt. µαρνοίµεθα, Imperf  éuegve-g0mv, Conj. Prüs. µαρ-νώμεσθ᾽ 
Hes. Se. 110; das Activ μάρ-νή-μι Schol. Opp. Hal 1. 16); Nbf. 
µόρ-να-μαι, wohl Hol. (Hes.); βαρνάµενον (Kerkyr. Grabschr., B 
statt u)") — ἀ-μάρ-α, ἆ-μάρ-η (Il 21. 269), ἆ-μαρ-ία (Lex.) f. 
todtes Wasser = Graben, Kloake (stimmt mehr zum deutschen 
, Moor"), ἆμαρ-ήϊο-ν, ἆμαρια-ἴο-ν ὕδωρ Kanalwasser (Nonn., Theophr.), 
ἆμαρ-εύ-ω abfliessen lassen, bewässern, éu&gsv-uo(z) n. abgeleitetes 
Schmutzwasser (Hes.)‘). 

Hop, Mpo. — (μορ-τ): ἔ-μορ-τ-ε-ν' ἀπέθανεν (Hes.); μµορτό- 
βατο-ς oder -βατι-ο (ναῦς Hes., Charontis linter) von Todten be- 
treten. — (µρο-το) βρο-τό-ς sterblich, menschlich, Subst. der Sterb- 
liche, Mensch) (ή βροτός Od. 5. 334), βρότ-εο-ς id. (Hom. nur 
Od. 19. 545, h. Ven. 47. Pind. Aesch. Eum. 171 D.), βρότ-ειο-ς 
id. (Trag.), (βροτ-ητ-ιο) βροτ-ῄσ-ιο-ς id.; ἀμφι-βρότη ἁἀσπίς (Hom.) 
== dugi βροτὸν ovc« den Mann umgebend, deckend; (ἆ-μρο-το) 
ἄ-μβρο-το-ς unsterblich, göttlich, (ἀ-μβροτ-ιο) ἆ-μβρόσ-ιο-ς id., fem. 
als Subst. ἀμβροτία, ion. -In (erg. ἐδωδή, τροφή) Ambrosia, gött- 
liches und Göttlichkeit bewirkendes Mittel, besonders Speise für 
Götter und Futter für Götterpferde; dient aber den Göttern auch 
zu anderen Verrichtungen: der Here als eine Art Seife Il. 14. 170 
(daher Od. 18. 192 κάλλος ἀμβρόσιον göttliches Schönheitsmittel 
genannt), dem Apollon als Salböl Il. 16. 670, der Thetis als Ein. 
balsamirungsessenz Il. 19. 38, der Eidothea als Parfüm Od. 4. 445 
(Ameis-Hentze ad Ἱ. c. extr.)®). 

mara stumpfsinnig, dumm’). — uwpö-c, att. μῶρο-ς, stumpf, 
träge, stumpfsinnig, blöde, dumm, närrisch, µαωρ-ία f., µωρό-τη-ς 
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(τητ-ος) f. Stumpfheit, Trägheit u. s. w., uo9-to-v n. eine Art Man- 
dragoras, deren Genuss verrückt machte; µωρύ-ω stumpf u.s. w. 
machen, betüuben (μεμωρωμένος Arist. h. a. 9. 8); (µωρ-ανίω) 
µωραίνω ein Thor sein, einfältig, dumm sein, reden, handeln; dumm 
u.8. w. machen (N. T.) (Fut. uogavó, Aor. ἐ-μώρανα, ἐμωράνθην 
Math. 5. 13), µώραν-σις f. = µωρία (Schol Aesch. Sept. 741); 
παρά-μωρο-ς fast, etwas närrisch (Hes.). 

mar = uo?) mE 
1) uoÀ aufreiben = schwächen; aufgerieben sein — 

schwach, weich, zart sein. 
ἀ-μαλ-ό-ς (d prothet.) schwach, weich, zart?) (Il. 22. 310 

ἄρνα, Od. 20. 146 σχύλακες, Eur. Herakl 75 γέρων) — ἁπαλός, 
ἀσθενής (Lex.), duaAo-o' ἁμαλδύνω (Hes.) — µαλ-α-κό-ς weich, 
sanft, zart, gelind, mild; tadelnd: weichlich, zärtlich, schlaff (τὰ 
p. Sinnengenüsse, üppiges Wohlleben)"), Adv. μαλακῶς; µαλκόν ᾿ 
µαλακόν (Hes.); µαλκένις παρθένος. Κρῆτες (id.); μαλκίω" κακῶς 

. ἔχω (id); μαλακία f. Weichheit, Weichlichkeit, µαλακιά-ω weich, 
weichlich sein; µαλώπ-ιον n. (meist PL) Weichthiere, Mollusken 
(auch μαλάχ-ια» -ἔια Suid.), µαλάκ-ειο-ν n. id. (Opp. Hal. 1. 688); 
µαλακό-τη-ς (τητ-οϱ) f. = μαλακία; µαλακ-ίων ({ων-ος) m. Weich- 
ling (Arist. Ecel. 1058); (µαλακ-ω) µαλάεεω, neuatt. µαλώττω, 
weich machen, verweichlichen, entkräften (Fut. µαλάξω, Aor. ἐ-μαλάχ- 
$n-v)?), µαλακ-τ-ικύ-ς erweichend, lindernd, (µαλακ-τι) µάλαξι-ς f. 
das E., L., unlax-ıno (τῆρ-ος) m. der Erweichende (u. χρυσοῦ der 
Gold-schmelzer, -schmied (Plut. Perikl. 12); µάλαγ-μα(τ) n. das Er- 
weichende, bes. Pflaster, Umschlag, µαλαγµατ-ίζω erweichende Um- 
schläge machen, µαλαγµματ-ώδης von der Art eines erw. U.; µαλακ- 
ζω weichlich, zierlich machen (Act. erst Spät.); Med. verweich- 
licht, weichlich, schlaff werden, µαλακι-σ-μό-ς m. Verweichlichung 
(Sp.); µαλακ-ύνω — µαλάσσω; µαλακο-ειδής, µαλακ-ώδης von weicher 
Art, Beschaffenheit. — (µαλ-κ, μλα-κ) βλᾶ-κ1): βλάξ (βλακ-ός) 
schlaff, lässig, träge, kraftlos; bes. geistig: matt, dumm (Comp. 
βλακ-ό-τερος Xen. An. 4. 2. 40, Sup. Blax-lo-zerog Xen.)!); weich- 
lich, schwelgerisch (Sp.); βλακ-ία μαλακία (Hos.), βλακ-ικό-ς = 
Bieb; βλακ-εύ-ω schlaff u. s. w. sein (= θρύπτομαι Sp.), Plaxe(F)-ia - 
f. Schlaffheit u. s. w. (= uelaxla Sp.), Plaxev-un(r) n. dummer 
Streich (Eust.); βλακ-ώδης einem βλάδ ähnlich, schlaff u. s. w. — 
(Bexx-g0) βληχ-ρό-ε schwach, hinschleichend, sanft hinfliessend, 
ἆ-βληχρός (« proth.) weich, kraftlos, haltlos, schwach, zart, sanft !?). 
— (malva, mal-u) μίθλ-υ-ς (Gen. v-og) entkräftet, matt, träge, 
stumpf!?) (βραδύς, νωθρός Lex., ἆμαθης Hes.); umAv-g0-5 und 
µολυ-ρό-ς (id.); μῶλνξ' ἀπαίδευτος (id.); μωλύ-τερον' ἀμβλύτερον 
(id.); µώλυγερ (lakon.  µωλυες)' τὰ ἄνοζα ξύλα (id.); μωλύ-κω; 
μωλύ-νω entkräften, erschöpfen (μωλύνειν πραῦνειν E. M.), κατα- 
μωλύνεσθαι hinschwinden (eines Geschwulstes), µωλυ-τ-εκό-ς ent- 
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kräftend, schwüchend.(Hes.), µωλύ-τη-ς = μῶλυς (Timon. ep. ap. 
Diog. L. 7. 170). — (ἀ-μλυ, « prothet.) ἀ-μβλύ-ς stumpf, stumpf- 
sinnig, ἀμβλύ-τη-ς (τητ-ος) f. Stumpfheit, Stumpfsinn (Plut.); ἀμβλύ-νω 
abstumpfen, schwächen, Med. stumpf, schwach sein, ἀμβλυν-τ-ικό-ς 
zum Abstumpfen u. 6. w. geschickt; ἀμβλυν-τήρ (τῆρ-ος) m. der Ab- 
stampfende (sp. Dichter); außAv-orro stumpf-, blód-sichtig sein. 

Weich, zart sein: a) Malve, b) Flocke; weich sein — mild 
sein: c) Honig. 

a) (mal-va-ka) µαλ-ά-χη f. Malve [μάλβακα Acc. Sg. oder Plur., 
Luc. Alex. 25] (von ihren weichen, wolligen Stengeln oder von 
ihrer- die Eingeweide erweichenden Kraft; von den Armen bes. als 
wohlfeiles Nahrungsmittel gegessen)!^. — b) (mal.ja, ual-jo) µαλ- 
λό-ς m. Flocke, Wollflocke, Vliess; Haarlocke !9); (μαλλό-ω) µαλλω τό-ς 
mit Wolle versehen (u. χιτώνο χλαμύς, δορά Schaafpelz), µάλλω-σι-ς 
f. das Besetzen mit W.; δασύ-μαλλος dichtwollig (nur Od. 9. 425 
und Eur. Kykl. 360), πηγεσί-μαλλο-ς (vgl. ἑλκεσί-πεπλος, ταµεσί- 

χρους) — das Vliess festmachend oder zusammenfügend (πήγ-νυ-μι 
pag. 457) d. i. mit dickwolligem Vliess (nur 1l. 3. 197). — c) (mali-ta, 
µελε-τι μελι-τ) µέλι (µέλιτ-ος) n. Honig’); οἶνό-μελι Weinhonig (Mel., 
Ρο]. u. a.), ὑδρό-μελι Honigwasser (Emp., Geop.); µελές-ενο-ς, uslır- 
ηρό-ς, µελιτήρ-ιο-ς honigsüss, µελιτό-ει-ς honig-artig, -süss, überh. 
angenehm, aus Honig bereitet (N µελιτόεσσα. att. μελιτοῦττα, erg. 
μᾶζα Honigkuchen); wels-ygo-g honigstss, µελιχρό-τη-ς (τητ-ος) f. 
Stissigkeit (Schol. Theokr. 7. 82), µελιχρ-ώδης honiggelb von An- 
sehen; µελιτ-ό-ω mit H. vermischen, süssen, µελίτω-μαί(τ) n. Honig- 
gebäck; (µελιτ-ίζω) µελιτι-σ-μό-ς m. das Einschmieren mit H. (Paul. 
Aeg.); µελιτο-είδης» µελιτ-ώδης honig-artig, -farbig; welur-Len-s olvog 
mit Honig bereiteter Wein (vinum mulsum); uelst-o-v" πηρίον ἢ τὸ 
ἐφθὸν γλεῦκος (Hes.); µελέτ-εια f. Melisse (Theokr. 4. 25); usi- 
ειο-ν (-10-v Hes.) n. ein gegorener Trank aus Honig und Wasser; 
(µελιτ-α) ué£Micca, att. µέλιττα (Nbf. usMos* µέλισσαι Hes.) f. Biene, 
Imme (poet. auch Honig), Demin. µελίσσ-ιο-ν n. (Bienenzelle Sp.), 
pelıco«-io-s die B. betreffend, von den B., µελισσ-ία f., µελίσσ-ειο-ν 
n., µελισσ-ῶν (ῶν-ος) m. Bienenstock, µελισση-δόν nach Bienenart, 
µελισσή-ει-ς bienenreich (Hymettos, Helikon), µελισσ-εύ-ς m. Bienen- 
wärter, -wirth, µελιτ-ώδης bienenartig; Frauennamen: Μέλισσα, 
Μελισσ-άριο-ν, Μελισσ-ιά-ς (ἀἆδ-ος), Μελίσσ-ιο-ν, (µελιτ-το) Μελισ- 
τ.ίχηο Μελίτ-η, -ειαι, Μελίτ-εννα (= ıyja); Mannsnamen: Μέλισσ-ο-ς, 
Μελισσ-εύ-ς, Μελιτ-ίδης, Μελίτ-ων; Städtenamen: Μέλισσα, Μελιτ-αία, 
Μελίουσσα: (piso, µλιτ-ως βλιτ-ω) βλίττω zeideln, Honig aus- 
schneiden (Fut. βλίσω, Aor. ἔ-βλισα) 11): Βλίτωρ (τορ-ος) [richtiger 
wäre Βλίτωρ oder: βλεω = Βλίτωρθ] Makedonier unter Anti- 
gonos, (βλιτ-το) BAso-r-Iyn, Βλίσ-τ-ιχ-ι-ς maked. Frauenname. 

2) pa zerreiben, malmen = mahlen. (Nur europäisch.) '®) 
μολ: Mol-Lov (íov-oc), im Dual MoAlove == Eurytos und 
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Kteatos, zwei gewaltige Helden aus Elis, die sogar den Herakles 
besiegten, aber später von ihm getödtet wurden!?) — (μολ) uv 

(vgl: πορ, πυρ, πυλ pag. 479): μύλ-η f. Mühle (Hom. nur Od. 
7, 104. 20, 106. RS Plur. auch (= μύλακροι) Backenzühne; 
μύλ-ο-ς m. — uvin (sprichw. ὀψὲ Θεῶν ἀλέουσι µύλοι, ἀλέουσι δὲ 
λεπτά Paroem. App. 4. 48 von später, aber sicher eintretender 
Strafe); Mühlstein (Sp.); Backenzahn (Artem. 1. 31); ὡδρό-μυλο-ς 
m. Wassermühle (Hes.); μυλα-ῖο-ς, µυλ-ία-ς, uvi-ıxo-s, µυλ-(-τη-ς 
zur M. geh. (λίθος Mühlstein, ödoug Backenzahn); (uvi-ex) μύλαξ 
(ακ-ος) m. Mühlstein, grosser runder Stein, µυλακ-ρό-ς m. id. (Alex. 
Àet. 5. 31), -e£-g f. Müllerin (Poll. 7. 180), μύλακ-ροι m. die Backen- 
z&hne (denies molares); µυλ-ών (ῶν-ος) m. Mühlenhaus, Demin. 
μυλών-ιο-ν n.; μυλ-ωΏ-ρό-ς (auch μύλωθρος) m. Müller, Mühlmeister 
(6 μυλῶνα κεκτηµένος καὶ ἐργαζόμενος Suid.), µυλωθρ-ί-ς (έδ-ος) f., 
µυλωθρό-ν n. = win (Phot.), µυλωθρ-ικό-ς den M. betreffend, 
µυλωθρέ-ω auf der M. mahlen (Suid.); µυλό-ει-ς, µυλο-ειδής, μυλ- 
ὤδης mühlen-, mühlsteinartig; µυλ-όδους m. Backenzahn; (uvljo) 
μύλλω zermalmen, mahlen (nur Theokr. 4. 58), tibertr. = molere 
beschlafen (μύλλει πλησιάζει Hes.)*!); μυλλό-ς m. sicilisch: weib- 
liche Scham (Athen. 14. 6478), uvil-a-s (άδ-ος) f. Hure (Suid.); 
Πάύλ-α-ς (αντ-ος) ein Telchine zu Rhodus, verehrt als Erfinder des 
Mühlsteins, der zu Kameiros Heiligthümer der Mahlgötter errichtet 
haben soll (ξερὰ Mwlavselov); Μυλ-εύ- Beiname des Zeus als 
Mahlgottheit (Lykophr. 496)33). — neX: µελ-ίνη f. Hirse (panicum 
miliaceum)**); Melwo-payoı ein thrakischer Volksstamm (ἀφικνοῦν- 
ται διὰ τῶν Melivopayov κπαλουµένων 8ooxdv εἷς τὸν Σαλμυδεσσόν 
Xen. Απ. 7. 5. 12; dazu Rehdantz: Hirsesser sind die Bewohner 
dort, wie damals [Dem. 8. 45] so noch heute; zu dem Namen 
vgl. die 4ωτοφάγοι bei Hom., ’Iy$vopayos Her. 3. 19). 

3) μαλ zerreiben = sudeln, schwürzen?^. 
nal. — μάλ-ι-ς, μῆλ-ι-ς (ι-ος) f. Rotz, eine Krankheit der 

Pferde und Esel (Suid. und and. Sp.); µάλ-ιρ (lakon. statt μάλ-ι-ςϱ) 
eine Erdart, kimolische Erde. 

nel. — (mal-ana) μέλ-ᾶ-ς, (µελαν-ια) µέλαινα, µέλαν (Gen. 
m. n. µέλαν-ος», f. µελαίνης u. 8. w., Dat. µείλανι πόντῳ 11. 24. 7995); 
Comp. Sup. µελάν-τερος. -τατος) dunkelfarbig, dunkel, düster, trüb, 
schwarz, finster, schrecklich (Subst. τὸ µέλαν δρυὸς Od. 14. 12 
das Schwarze d.i. die dunkelfarbige Rinde des Eichbaums; Tinte 
Leon. Al. 25. Plut.); späte Nebenform: µέλανο-ς, μµελανό-ς (dazu 
Superl. µελανώ-τατο-ς Strab. 16. 772), μελαιναῖο-ς (Orac. Sib. 5. 328); 
µελαν-ία f. Schwärze, schwarzer Fleck, schw. Wolke; µελανό-τη-ς 
(τητ-ος) f. Schwärze’ (Galen.); nelaıv-a-s (άδ-ος) f. ein Fisch; µε- 
λαιν-{-ς ({δ-ος) f. die Schwarze, Nüchtliche, Beiwort der Aphrodite 
in Korinth (Athen. 13. 588b); µελαιν-έδ-ες f. eine schwärzliche 
Muschel- oder Schneckenart; µελανο-ειδής, µελαν-ώδης schwarz aus- 



— 105 — 

sehend; (µελαν-ω) µελαίνω schwärzen, häufiger Med. schwarz 
werden (Fat: μελανῶ, Aor. ἐ-μελάν-θη-ν)! Nebenform µελώνω (nur 
μελάνει Il. 7. 64 es dunkelt, vgl. κυδάνω Il. 20. 42)*°), µελαν- 
τ-ικό- ς ο märzend (Sp.), μέλαν. σις f. das Schwarzwerden, ΄µελα-σ- 
µό-ς m. das Sehwürzen, µέλα-σ-μαίτ) n. das Geschwärzte, Schwärze; 
µελαν-ίζω schwärzlich sein; µελαν-ό-ω — µελαίνω, μελανῶ-σι-ς f. — 
µελασμός, u£Aavo-uo(r) n. — µμέλασμα. — "μελας: ἀμφι-μέλα-ς 
herumschwarz, Homer stets ἀμφ. φρένες, eig. das rings umdunkelte 
Zwerchfell oder (nach unserem Ausdruck) Herz, dann übertr. das 
leidenschaftlich bewegte Herz?"), sonst nur noch ἀμφ. κόνις Theodorid. 
7. 738; ἐπι-μέλα-ς sehwärzlich (Theophr.) — µελαν-: usidp-Bolog 
schwarzschollig, µελάγ-γαιος» yttog, γεως schwarzerdig, µελαν-είμων 
schwarz gekleidet, μελαγχολία f. Schwarzgalligkeit, Melancholie, 
Tiefsinn (durch die in’s Blut sich ergiessende Galle entstehend ) 
u. 8. W.; ; µελανο-: ΄μελανό-θριξ schwarzhaarig, µελανό-μαλλος schwarz- 
wollig, ᾽μελανό-πεερος schwarzflügelig u.8. W. 

uoA. — (pol-vvjo) μολ-ύνω besudeln, beflecken, entehren, 
beschimpfen (Fut. μολυνῶ, Perf. µε- μόλν-σ-μαι Sp.); µόλυν-σι-ς f., 
μολυ-σ- μό-ς m. das Besudeln u. s. w., μόλυ-σ-μα (2) n. Schmutz, Fleck, 
µολυσματ-ώδης voll Schmutz; uolvv-Íp πυγή (Hes.). — μολ- οβρό-ς 
Sehmutzferkel (Od. 17, 219. 18, 26), vgl. µολ-οβρ-ίο-ν n. (Ael. 
h. a. 7. 41), μολ- οβρίτη-ς πι. (Hippon. ap. Ael. ibd.) Ferkel’); siehe 
ὄβρια, ὀβρίκαλα pag. 35. — (mar-m[ar]?) we- μα) ἐπὶ τοῦ κακο- 
πινοῦς, καὶ ῥυπαροῦ, καὶ πονηροῦ 

mar-d aufreiben, schwächen®®), — Skr. mard 1) zer- 
drücken, hart mitnehmen, aufreiben, 2) reiben, 3) wegreiben, ab- 
wischen, vernichten (PW. V. 583). 

Hapd. — (μραδ) Bpab-U-c langsam, träge, stumpfsinnig; (zeit- 
lich) spät (Comp. Superl. βραδύ-τερο-ς, τατο-ς; βραδ-ἷων Hes. Ο. 
526. Plut. Fab. 12; βραάδ-ιστο-ς E. M., βαρδ-ιστο-ς 1l. 23. 310. 530); 
βραδυ-τή- -ς (εῆτ-ος). f. Langsamkeit u. s. w. (Hom. nur Il. 19. 411), 
βράδ-ος n. id. (Xen. Equ. 11. 12); βραδύ-νω (Fut. βραδύνῶ) lang- 
sam machen, verzögern; intrans. zögern, sumen (ebenso Med. Aesch. 
Sept. 604); βραδυ-: βραδυ-βάµων langsam gehend, βραδύ-γλωσσος 
von langsamer Zunge, βραδύ-νοος von 1. Geiste, stumpfsinnig u. s. w. 

naAd. — ἀ-μαλδ-ύνω (ἆ prothet.) schwächen, zerstören (τείχος 
ἁμαλδύνηται Il. 7. 468, τ. ἀμαλδύνας Il. 12. 32; ἀμαλδυνθήσομαι 
ich werde zermalmt Arist. Pax 380 B.); vertilgen, unkenntlich 
machen; verhehlen (ἀμαλδύνουσα φόνου τέλος Apoll. Rhod. 1. 834, 
dazu Schol. ἀποκρύπτουσα) 1). --- (μλαδ) βλαδ: βλαδ-αρό-ε schlaf, 
träge (βλαδαρόν' ἐκλελυμένον Hes.). βλαδό-ν' ἀδύνατον (id.). ἀ-βλαδ- 
έως ἡδέως (14.) 53). 

mar-dh weich, schlaff, überdrüssig werden?) — 
Skr. mardh überdrüssig werden, vernachlässigen, vergessen, miss- 
achten (PW. V. 586). 

Vanilek, etym. Wörterbuch, . 45 
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µαλθ. — µάλθ-α, -n f. Wachs mit Pech vermischt (womit 
man z. B. den Schiffskiel überzog, um ihn wasserdicht zu machen); 
weiches Wachs (κῆρος μεμαλαγμένος Hes.); ein grosses weiches 
Seethier (µάλθη 9) $ μαλακῇσιν ἐπώνυμος ἀδρανίῃσιν Opp. Hal.. 
1. 371); µαλθ-ακό-ς = µάλακός s. pag. 702 (Hom. nur Il. 17. 
588 u. αἰχμητής feig), µαλθακ-ία f. = μαλακία, μαλθακό-τη-ς Nds 
f, — µαλακότης, μαλθαάκ-ινο-ς; μαλθακ- ηρό- ς Ξ- μαλθακόρ; {μαλθακ-ω 
μαλθάσσω = µαλάσσω, μαλθακ-τ-ικό- -ς om μαλακτμκός» (µαλθακ-τι) 
μάλθαξις f. = μάλαξις» μαλθακ-τήρ-ιο-ς = μαλθακτικός, μαλθαλ-ίζω 
== μαλακζω; ; µαλθακ-ύνω  μαλακύνω; μαλθακό-ω. Έτ µαλαάσσω; 
µαλθακο-ειδής, µαλθακ-ῶδης — µαλακοειδής; µαλθακ-εύ-ομαι — µαλα- 
κίζοµαι; µαλθ-ύ-ω, µαλθ-άζω, µαλθαίνω - µαλθάσσω; µάλθ-ων (ων-ος) 
— µαλακίων. — ΑἈ-μάλθ-εια (a proth.) f. die Ziege, welche den 
Zeus säugte, aus deren Hörnern Nektar und Ambrosia geflossen 
sein soll (davon ᾽ἁμαλθείας κέρας das Horn des Ueberflusses, sprich- 
wörtlich vom grössten Ueberflusse); nach Anderen eine Nymphe, 
die Jupiter schützte und n&ührte?^. 

mar-p aufreiben, mürbe machen = schädigen). 
μαλπ. — ἆ-μαλ-ά-π-τω  βλάπτω (Lykophr. Alex. v. 34. Soph. 

fr. 413 D.). — (wlan, βλαπ; uÀ anlautend = PA, vgl. μολ βιώσκω; 
π erweicht zu β) βλαβ: βλάβ-η f., (βλαπ-τι) βλάψι-ς f., (βλαβ- ματ) 
βλάμ-μα n., βλάβ-ος n. Schade, Nachtheil, Verderben; βλαβ-ερό-ς 
schädlich, nachtheilig, verderblich, β]αβό-ει-ς (Nik. Al. 186 id.); 
ἀ-βλαβ-ήςε unversehrt, unbeschädigt; nicht verletzend, unschädlich, 
unschuldig, Adv. ἀβλαβέως h. Merc. 83 (ἀβλοπές kret., ἆβλαβές 
Hes.); ἀβλαβε[σ]-ια (ἀἆβλαβ-ίη h. Μοτο. 393) f. Unversehrtheit, Un- 
schödlichkeit, Unschuld (innocentia, quae apud Graecos usitatum 
nomen nullum habet, sed habere potest ἀβλάβειανο nam est innocentia 
affectio talis animi, quae noceat nemini Cic. Tusc. 3. 8. 16)?9); 
βλάπ-τ-ω schwächen, hemmen, hindern; schädigen, verletzen; ver- 
wirren, bethóren, betfuben (βλάβ-ε-ται nur Il. 19, 82. 166. Od. 
13. 334 und Anakr. 31. 26 B., ἔβλαβ-εν Quint. Smyrn. 5. 509, 
Fut. Blayoueı, in pass. Bedeutung Thuk. 1, 81. 6, 64, Pass. βλαβή- 
σοµαι Plut. Igokr., Perf. βέ-βλαφ-α, βέ-βλαμ-μαι, Hom. nur βε-βλαµ- 
uívo-c, Aor. Pass. ἐ-βλάφ-θη-ν, Hom. nur ἐβλάφθησαν Il. 23. 387, 
ἐ-βλάβ-ή-ν, 3. Pl. Hol. und dor. ἕ- βλαβ-ε-ν Il. 23. 461, βλάβεν ibd. 
545, Pind. N. 7. 18); Piaßvooewv' βλάπτεσθαι (Hes. s ἄ ἄ-βλα-π-το-ς 
unschädlich (Nik. Ther. 488), βλαπ-τ-ικό-ς schädlich (Arr. Ερίκ 
und Sp.), βλαπ-τήρ-ιο-ς id. (Opp. Hal 2. 456). 

mar-l auflösen = mild, sanft machen, sänftigen, er- 
freuen?’),. — Skr. mard (statt marl) gnädig sein, verzeihen, ver- 
schonen, gnädig behandeln, erfreuen, beglücken (PW. V. 581). 

(μερλ. μελλ) ion. µειλ (durch Ersatzdehnung). — µείλ-ια nm. 
Pl. alles Erfreuende, bes. erfreuliche Gaben, Liebesgaben, Sühn- 
geschenk; µείλ-ιχ-ο-ς (&ol. µέλλιχο-ς) mild, sanft, freundlich, lieb- 
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reich, «ᾱ-μείλιχο-ς hart, unerweichlich, unerbittlich (3mal Ἡ.: ‘Alöns 
9. 158, mog 9. 572, ἄναξ 24. 734), µειλιχ-ία, ep. -[g, f. Sanft- 
muth, Milde (πολέμοιο Lauheit des Kampfes Il. 15. 741). µειλίγ-ιο-ς 
== uellıyos, Zeus MM. der Beschützer der ihn mit Opfern Ver- 
söhnenden, µειλιχι-ε(«:)-ἵο-ν n. Tempel des Z. M.; µειλίχ-η f. sanfter 
weicher Faustriemen (Paug. 8. 40. 3); (μειλιχ-ιω) neikiccw be- 
sänftigen, beruhigen, mild, angenehm machen (Hom. nur µειλισσ- 
£uev, µειλίσσ-εο» µειλίσσ-ετο), a-usllın-to-s = ἀμείλιχος (Ow Il. 11, 
197. 21, 98, Zrvyóg ὕδωρ h. Cer. 260), µειλικ-τ-ικό-ς zum Besänf- 
tigen u. s. w. geeignet, (µειλικ-τι) µείλιδι-ς f. das Besänftigen u. s. w., 
µείλικ-τρο-ν n. Mittel zur Besänftigung u.s. w. (Ap. Rh. 4. 712), 
μειλεκ-τήρ-ιο-ς = μειλικτικός (τὸ p. Sühnopfer), uslAw-uo(z) n. = 
wellıxtoov (Hom. nur Od. 10. 217 µμειλίματα θυμοῦ erfreuende 
Leckerbissen), bes. Sühnopfer; μειλ-εῖν ἀβέσκειν (Hes.). — pun 
(dorisch): Εὔ-μηλο-ς Dichter, Schriftsteller, Maler, Καλλί-μηλος 
Thebaner, «Φιλο-μήλη Tochter des Königs Pandion in Attika, die, 
von ihrem Schwager Tereus entehrt, in eine Nachtigall (nach 
Apollod. 3. 14. 8 in eine Schwalbe) verwandelt wurde®®). 

μελ (statt μελλ 2): µέλ-ος n. Lied, Singweise, Melodie [eine 
Spur von μέλλος scheint vorzuliegen: h. Merc. 502 θΘεὸς Ó' ὕπο 
µέλος ἄειδεν und Echembrotos bei Paus. 10. 7. 4, dessen Penta- 
meter schliesst: µέλεα καὶ ἐλέγους] d. i. das Sünftigende??) (vgl. 
Schillers Macht des Gesanges: ,,es schwinden jedes Kummers Falten, 
so lang des Liedes Zauber walten“); Demin. μελ-ύδριο-ν ( Arist. 
Ecel. 883. Theokr. 7. 51); µελ-ωδία f. Melodie (s. vad singen); 
µελ-εσέ-πτερος Beiw. der Cicade (mit den Flügeln singend A. P. 
7. 194); κυθαρη-τειχο-μελής (ibd. 9. 216. 4) von Amphion's Leier: 
Mauern singend d. h. durch Singen errichtend“®). — µελ-π, µολ-π: 
µέλ-π-ω durch Spiel feiern (Hom. nur µέλποντες ll. 1. 474), Med. 
spielen, einen Chorreigen aufführen; (St. µελπε:) μελπή-τωρ (τορ-ος) 
m. Sänger (ἄνδρες Maneth. 4. 153), µέλπη-θρο-ν n. Ergötzlichkeit, 
Lust, Spiel; MeAno-uEvn die Singende, eine der neun Musen (Hes. 
Th. 77), später die Muse des Trauerspiels; µολπ-ό-ς m. = uel- 
πήτωρ (Hes.), noAn-n (poet.) f. Gesang mit Spiel und Tanz ver- 
bunden, überh. Spiel, Ergötzlichkeit, Gesang, Saitenspiel, µολπη- 
δόν gesangartig (Aesch. Pers. 389 D.), µολπα-ῖο-ς sangreich (aoıd« 
Erinn. 7. 712); (St. µολπε:) µολπή-τωρ (100-09) m. — µελπήτωρ, μολπῆ- 
τι- (τιδ-ος) f. singend, tanzend; μολπ-άζω —= µέλπω, µολπα -σ-τή- 
m. Sänger, Tänzer (συμπαίκτης Hes.), fem. µολπά-σ-τρ-η; polma- 
σ-τρ-ια (συµπαίκτρια Hes.); Εὔ-μολπο-ς Sohn des Poseidon und der 
Chione, ein Thrakier, als Sänger berühmt, soll mit den Eleusi- 
niern den Erechtheus bekriegt und die eleusinischen Mysterien 
gestiftet haben (nach h. Cer. 154 selbst ein Fürst der Eleusinier). 
— pu (1 statt c, vgl. ἐς ἴσθι): ἸΜ[λ-τα-ς Thessaler, Schüler des 
Plato; Μιλτιά-δη-ς Sohn des Kypselos, Sohn des Kimon (Sieger 
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bei Marathon) u.s. w.; Μιλ-τώ (τοῦς) eigentl. Name der jüngeren 
Aspasia, der Geliebten des jüngeren Kyros, Míi-ov (1?) Athlet 
aus Kroton; Feldherr des Perseus; MíAg-ro-;, lesb. MiíAAlevo-c, f. 
Stadt der Insel Kreta (Il. 2. 647), davon erhielt Kolonisten und 
Namen die berühmte und reiche Handelsstadt der Ioner in Karien 
(N. 2. 868, ἐράννα Theokr. 28. 21; vgl. Strabo X. p. 734. XIV. 
p. 941); (Μιλητ-ιο) Μιλήσ-ιοι die Einwohner (sprichw. πάλαι ποτ 
ἦσαν ἄλκιμοι M., von vergangener Grösse). 

mar. 
mar!) 
mar. — (mär-i:) már-e n. Meer; übertr. Meer-wasser, -farbe 

(vgl. ’Aupl-uago-s Sohn des Poseidon Paus. 9. 29. 6) = das Un- 
fruchtbare (lässt im Gegensatz gegen das Leben der Vegetation 
Pflanzen ersterben und Geschöpfe dursten; vgl. Skr. mart m. Wüste, 
Sandóde PW. V. ὅ68)43) (Abl. Sing. mare Lucr. 1. 161. Ov. tr. 
5. 2. 20. id. Pont. 4, 6, 46. 198, Gen. Pl: mar-um Naev. ap. 
Prise. p. 700 P.); mari-ümu-s im M. befindlich, am M. gelegen, 
zum M. geh., Maritima f. Stadt an der Küste des mittelländ. Meeres, 
mar-mu-s zum M. geh. — mür-ia (Nbf. murie-s) f. Salzlake, Salz- 
brühe*?), mwria-ti-cu-s in S. eingemacht (Plaut.). 

mor. — St. mor-ti: mor-8 (mor-ti-s) f. Tod, Plur. Todes- 
fälle, -arten; übertr. Vernichtung, Hinschwinden; meton. der Todte, 
Leichnam 9); personif. Mors die Todesgöttin (Cie. n. d. 3. 17. 44 
u. 8.9): mortäli-s = βροτό-ς (pag. 701), mortali-ta-s (tati-s) f. Sterb- 
lichkeit, das Sterben, Sterblichsein, (*morti-cu-s) mortic-inu-s ge- 
storben, verreckt, nur von Thieren**); mór-i, möri-or sterben, ver- 
gehen, erlóschen, absterben (Inf. moriri Plaut. und Ov. M. 14. 215; 
morimur Enn. ap. Priac. p. 880); (mort-vo mit dem Tode behaftet, 
statt eines verloren gegangenen Particips von mori) mort-uu-s todt, 
gestorben, abgestorben, Subst. m. der Todte, Leichnam 5); mortu- 
dli-a n. Pl. Trauer-, Leichen-kleider, Todtenlieder, moríu-ariu-s auf 
Todte bezüglich (m. glossaria Todtenwörterbücher, Spottname der 
todte und nichtige Dinge behandelnden Philosophen; vgl. vos philo- 
sophi mera estis, ut M. Cato ait, moriuaria glossaria Gell. 18. 7. 3), 
mortu-osu-s leichenhaft, tödtlich (Cael. Aur.); Desid. moritüri-re; morti- 
fer, -fícu-s (Tert.) todtbringend, tödtlich. — mor-bu-s m. (Siech- 
thum, Ursache des Verfalls) Krankheit ο): morbi-du-s krank, krank- 
haft, siech (krank machend, ungesund Lucr.); morb-0su-s = mor- 
bidus; morb-on-ia f. Krankheits-, Pestland (in der vulg. Verwün- 
schungsformel: abire morboniam zum Henker gehen); morbi-fer, 
-fieu-s (Sp.) Krankheit bringend. — möru-8 = uwoo-s (pag. 701) 
närrisch, albern, Subst. Narr, Närrin (Plaut.), mor-i-ó(n) m. Erz- 
narr, möräri = µωραίνω (Suet. Ner. 33); mo-mar (stultus apud 
Siculos Paul. D. p. 140) 1). 
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ϱ) Aufreiben: mar-c (vgl. µαλ-κ pag. 702; vgl. ja-c-ére, fü- 
c-ere u. 8. w.), (*marc-u-s) marc-öre (vgl. albu-s, albe-re) = βλα- 
κεύω ibd.*'", Inchoat. marce-scóre; marci-du-s = βλάξ (ibd.), 
Demin. marcidü-lu-s etwas schlaff u. s. w.; marc-or (ör-is) m. Schlaff- 
heit u.s. w. — b) Zermalmen: mar-c-u-8 m. Hammer, Stössel 
(Isid. or. 19. 7. 2), Demin. marcá-lu-s m.; Marcu-s, Marcü-lu-s, 
Marcel-lu-s, Marcellinu-s, Marc-iws, Marciánu-s*9)); (*mar-tu-s) 
martt-iu-s m. id. (vgl. franz. marteau, Karl Martel d.i. der Hammer, 
gest. 741 zu Quierey an der Oise); mor-t-äriu-m n. Mörser (in 
quo leruntur quae solvenda sunt, Non. p. 543. 22), Demin. mortäriö- 
lu-m*9). — c) Weich, sanft sein: (maralo) mérulu-8 m., méridla 
f. Amsel, Meeramsel (ein Fisch), Merula m. röm. Beiname'^), 

mar = mal. 
1) mal weich, zart, mild sein: a) Malve, b) Honig (pg. 703). 
mal-va f. — µαλ-άχη (pag. Τ08)51), malv-äc-eu-s malven- 

fórmig (caulis Plin. 21. 4. 10). — (*mali-ta, *meli-ti, *meli-t, 
*mc-t mel (Gen. melli-s st. melti-s) n. μέλι (ibd.)59), Demin. 
melli-culu-m n., mell-eu-s honig-artig, -süss, lieblich, mell-ariu-s zum 
H. geh., Subst. m. Honig-wärter, -bauer, n. Bienenstock (Plin. 
Varr. r. r.), Mell-ön-a, -ia f. Göttin der Bienen und des H., mell- 
osu-s voll Honig, honigartig, mell-a f. Honigwasser (Col. 12. 11. 47); 
melli-fer H. tragend, -ftcus H. màchend, -fluus H. fliessend, lieb- 
lich, -genus honigartig; melläre H. einsammeln (Pallad. 7. 7. 1), 
mella-ti-o(n) f. Honiglese (Col, Plin.); (*melli-re mit H. versehen, 
davon) Part. melli-u-s = melleus (mel-to-m Paul. D. p. 122. 3 = 
mellitum, mellosum), Demin. mellitü-Iu-s (Subst. f. -la Honigpüpp- 
chen App. Met.), davon (mellitula, *mellit-la) mellil-la f. Honig- 
püppchen (mea vifa, mea mellilla Plaut. Cas. 1. 47); mellig-0 (in-is) 
f. Bienenharz; der noch nicht reife Traubensaft (Plin.). — (Anderes 
Part. von *mellire) mul-su-8 (vgl. salire, salsus) mit Honig an- 
gemacht, honigsüss (mit vinum , acetum, lac, aqua u. 8. w.); Subst. 
f. mulsa Süsse, Liebchen (Plaut.)9), n. mulsu-m Honiggemisch, 
Meth; muls-eu-s = mulsus (Plin. Col.); (promulsa f., davon weiter 
gebildet) promuls-i-s (id-is) f. ein mit Honig angemachtes Vor- 
gericht, dann Vorgericht überhaupt, Vorspeise, promulsidäre n. 
Schüsselbrett, auf dem das V. aufgetragen wurde. — Griech. Wörter: 
melitite-s (Plin.)  µελίτης, melito-n (Vitr. 8. 3) = μελιτόν, 
melitinu-s (Plin.) = welltvog, Melitinus röm. Name (inser.). 

2) mal zermalmen, malmen — mahlen!) 
mol. — möÖl-a f. = µύλ-η; Molae Martis (in röm. Priester- 

büchern) Mahlgöttinen, Töchter oder Begleiterinen des Gottes, der 
das Getraide gross wachsen und gut gedeihen lässt??); mol-ere 
(-ui, +tum) — μύλλω; moli-tor (tör-is) m. = uvimdoog, moli-tur-a 
f. das Mahlen, das Gemahlene (Plin. 15. 23. 25); mol-ina f. (Amm. 
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. 18. 8. 11), mol-inu-m n. (Cassiod.) = mole-trina (Cato ap. Non. 
p. 63. 26) = mola; molinäriu-s m. Wassermüller (ὁδρ-αλέτης 
Gloss. Philox.); mól-ari:s = µυλ-ικό-ς (lapis, dens, vgl. λίθος, ὁδούς), 
mol-äriu-s id. (Cato r. r. 11. 1. asinus), molle n. das Ziehseil 
des Esels in der Mühle, Mühlenseil (Cato r. r. 10. 11); (Stamm 
mol-u, vgl. ac-u-ere, oder u Bindevocal in:) mol-u-cru-m n. in der 
altröm. Priestersprache ein Ding oder Werkzeug, das beim Mahlen 
des Getraides in Anwendung kommt (auch Festus p. 140 f.: a) quo 
molae vertuntur, µυλάκρον, b) Monkalb s. mola, c) ligmum quod- 
dam quadratum, ubi immolatur ) *); (*mol-en-du-s mahlend) Con- 
molenda die zermalmende, eine Göttin, die die Bäume zerhaut, 
zerschlägt oder zerschmettert (Orell inscr. I. p. 390), molendà-re 
(triticum Pomp. gramm. p. 473), molend-inu-m n. Mahlort, Mühlen- 
haus (August.), molendäriu-s, -in-üriu-s = molarius”); e-mol-ü- 
mentu-m (1-) n. das Ermahlene, Gewonnene, Erfolg, Vortheil°®), 
emolument-ic-iu-s auf den V. bezüglich (Cassiod.); mola salsa Opfer- 
mehl (far tostum et sale sparsum, quod eo molito hostiae adsper- 
gantur Paul D. p. 141); im-molä-re mit Opfermehl bestreuen 
(die dem Schlachten des Opferthiers vorangehende Handlung) — 
das Opferthier schlachten, das Opfer darbringen, opfern, émomola- 
tor m. Opferer, immola-ti-o(n) f. Opferung, immolat-iciu-s zum Opfern 
geh. (August.) — mil: mYl-Iu-m n.  µελίνη 9), mili-ac-eu-s aus 
H. (puls, Paul. D. p. 83). 

3) mal zerreiben = sudeln, schwürzen?^. 
mall-eu-s m. = μᾶλις (pag. 704). — mäl-u-s hässlich, 

schädlich, verderblich, schlimm, schlecht, böse (vgl. µέλας pag. 704 
und niger pag. 424); als Subst. n. malu-m Böses, Uebel, Unglück, 
Unheil, Verderben, Schaden, Strafe’), Adv. male; mali-ti-a f. 
schlechte Beschaffenheit, Schlechtigkeit, Bosheit, maliti-osu-s (Adv. 
.öse) boshaft, arglistig, schlau, malitiosita-s f. Bosheit (Tert.); 
mali-ta-s f. das Uebel (Dig.); mäle-: -dieu-s (pag. 330), -ficus 
(pag. 384), -volus (s. W. var); mali-gnu-s (pag. 190). 

mar-d aufreiben; weich machen = schmeicheln®). 
mal-d. — St. maldu: (*maldu-i-s, * moldv-i-s, * molv-i-s) moll-i-s 

= palexó-c (pag. 702)59), Adv. molli-ter, Demin. molli-culu-s, Mol- 
liculu-s röm. Bein., mollicel-lu-s; molli-ti-a, -e-s, molli-tu-d-o (in-is) 
f. = µαλακ-ία, -ότης; mollire = µαλάσσω, molli-mentu-m n. Lin- 
derungsmittel (Sen. tranqu. 10); Inchoat. molle-sc-ére weich werden, 
verweichlichen; molle-re weich sein (Theod. Prisc. 1. 28); (*molli- 
cu-s) mollic-ma f. das weiche Kleid (Nov. ap. Non. p. 540. 22); 
moll-u-sca f. (auch mit nur) eine Art weicher Nuss mit sehr dünner 
Schale; mollwscu-m (erg. tuber) n. Ahornbaum; mollu-g-o (in-is) f. 
eine Pflanze, die weiche Art von der Gattung lappago (Plin. 26. 
10. 65); (mald-ta-s) mal-ta-s = molles (Lucil. ap. Non. p. 25 G.)99). 
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— mül-er (= Comp. mollior, vgl θηλύτεραι θεαί, yvvoixtg 
pag. 387) (Gen. mul-iér-is) f. Weib, Frau, (tadelnd) Weib, Memme 
(non me arbitratur militem, sed mulierem Plaut. Bacch. 4. 8. 4) 69), 
mulier-ariu-s zum W. geh., vom W. kommend, Subst. m. Weiber- 
freund; mulier-ösu-s weibersüchtig, mulierösi-tä-s (latis) f. Weiber- 
sucht (mulierositas, ut ita appellem eam, quae Graece φιλογύνεια 
dicitur Cic. Tusc. 4. 11. 25); mulier-are weibisch machen (Varro 
ap. Non. p. 140. 16); Demin. mulier-cula f., muliercul-äriu-s m. 
— Subst. mulierärius; (*mulier-bri) mulie-bri-s (Adv. -ter) weibisch, 
zum W. geh., (tadelnd) unmännlich, muliebri-tä-s f. Weiblichkeit 
(Tert.). — (*mald, *mlad, *mla-n-d) bla-n-d-u-8s schmeichelnd, 
einschmeichelnd, gefällig, annehmlich®'), Adv. blande, blandi-ter; 
Demin. blandü-lu-s, blandi-cülu-s, blandicel-lu-s; blandi-ti-a (e-s App. 
Met. 9. 28) f. schmeichelndes Wesen, Schöntbun, Pl. Schmeiche- 
leien, Schmeichelrede, Liebkosungen; blandt-ri schmeicheln, sich 

. anschmiegen, annehmlich erscheinen, blandi-tu-s (tüs) m. = blan- 
ditia (Lucr. 2. 173); blandi-mentu-m n. Schmeichel-, Reiz-mittel, 
Annehmlichkeit, Plur. = blanditiae. 

*) M. M. Vorl. II. 344 ff. ordnet die weitverzweigte Wurzel in fol- 
gender Weise: 1) mar zerreiben, zermalmen: mal, mri; mra, mla; 
griech. (µβρο, µβλο =) βρο, βλο. ϐ) transitiv: mahlen; mahlen = wal- 
ken, schlagen, fechten; b) intrans.: abgenutzt werden, gleichsam zu Staub 
zerrieben werden, zerbröckeln; Hinschwinden = Auflösung. 2) mar-g 
reiben = abwischen; mal-g das Euter der Kuh reiben, streichen = 
melken; mar-c streichen. 3) mar-p Grundbedeutung zerreiben, mürbe 
machen; dann fassen; mal-p, mla-p, βλαπ. 4) mar-d, mal-d, mall 
zerreiben, weichlich machen, schmelzen, versöhnen, besünftigen. — 
1) B. Gl. 288f. — C. E. 326 f. 888. 586. — F. W. 148 f. (mit smar 
identisch). 150. 384 f. 478. 1065; F. Spr. 248. 853 f. — Kuhn EZ. 1. 134. 
— Siegismund St. V. 160. 46). 165. 69). — 9) Vgl. Pott KZ. VII. 247. 
— 8) C. V. I. 171. 9). Π. 66. — M. M. Vorl. l. c.: mahlen = walken, 
schlagen, fechten: u«Qveauoc:. — 4) F. W. 152. 478. — Anders Osthoff 
KZ. XXIII. 86: am sammeln (von flüssigen Gegenständen); vgl. altbulg. 
j-ama Grube. — S. W. s. v.: vielleicht von καμάρα, κάμπτω, Lob. Path. 
Prol. p. 255. — 5) Vgl. noch Benfey KZ. VIII. 5f. Bickell KZ. XIV. 426. 
Grassmann KZ. XII. 122. M. M. Vorl. I. 336: „Skr. marta, βροτός, mor- 
talis, engl. mortal bezeichnet einen Sterblichen, und es ist merkwürdig, 
dass da, wo Alles wechselt, welkt und stirbt, dieser Ausdruck gerade 
für den Menschen auserwählt wurde“, — 6) Nach Buttm. Lexil. I. pg. 133 
ist άμβρ. Substantiv und heisst „Unsterblichkeit“. Aehnlich Sch. W. 
8. V. — Skr. amıta 1) Adj. nicht gestorben, unsterblich, unvergünglich, 
2) Subst. m. Gott, f. ein berauschendes Getränk und Name verschiedener 
Pflanzen, n. das Unsterbliche, der Trank der Unsterblichkeit, ἀμβροσία 
(PW. 1. 878 f£). — 7) PW. V. 860: mürd stumpfsinnig, blöde, dumm. 
Wird zu 2) mar [zermalmen, zerschlagen, zerdrücken] gehören: „geistig 
gebrochen, eistig stumpf“. Vgl. a-müra, das hiernach „scharfsinnig‘‘ be- 
eutet. — Brugman St. IV. 160. 5: natum esse videlur ex woF-g0-5. — 

B. Gl. 300a: muh animo conturbari etc. Pottius huc trahit uogog morus. 
— Bugge KZ. XIX. 446: mar, mur gerinnen, Part. mür-ta; vgl. altbktr. 
mrüra hart, dick. — C. E. 340: Vielleicht zu mu (pvo schliesse Augen, 
Mund u. s. w.), so dass der alberne Mensch a mussitando genannt wäre, 
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o wohl für of wie in u@-uo-s. — F. W. 156. 1065: μµώρος für uxFoos? 
morus scheint entlehnt (dagegen C. E. l c.: wahrscheinlich kein Lehn- 
wort); dagegen KZ. XX. 170: zu po fehlgebären, lit. mela Lüge, mils-ti 
sich verfehlen, sich irren: μῶρος, ἁμαρτάνω. — Pictet KZ. V. 330: 
scheint von m ligare abzustammen. — 8) Vgl. noch Düntzer KZ. XIV. 
196. Fick KZ. XX. 176. — 9) C. V. I. 280. 368. — 10) F. W.' 149 und 
Spr. 103: mar-k versehren, verkümmern. — 11) Breitenbach ad Ἱ. c.: 
Buttmann $. 66. 4. Anm. verlangt βλακιστέρους (vgl. 3. 19. 4) oder βλα- 
κικωτέρους. — 12) Vgl. Clemm St. VIII. 48. — Schenkl W. s. v. zwei- 
felt: βλητρός (fAX£?) — 13) Vgl. Froehde KZ. XXII. 260. — 14) Vgl. 
F. W. 150. 479; KZ. XVIII. 414. — 15) C. E. 579: „höchst wahrschein- 
lich“ μαλλός für FaAlog, dazu villus, vellus. Aehnlich KZ. III. 411. 13); 
vgl. µέλδω», ἐπιθυμῶν -- ἔλδων, Féldov. Ebenso Legerlotz KZ. VII. 
68 und Sch. W. s. v. — Dagegen Fick KZ. XX. 175: dazu keine Nóthi- 
gung vorhanden; vgl. lit. mila-s Wollstoff, lett. mila f. grobes (wollenes) 
Bauergewand, altpreuss. nila-n (Acc. Sing.) Gewand, Zeug. µαλλό-ς ver- 
muthlich für µαλ-)ο-ς, W. mal reiben, woher viele Wörter in der Be- 
deutung ,weich' herstammen. — 16) Corssen B. 326 f. — C. E. 331. 583. 
— F. W. 885. — G. Meyer St. V. 56. — Pott E. F. I. 143. Il. 445. — 
Schweizer KZ. XIX. 235. — Zeyss KZ. XVI. 384. — Aufrecht KZ. II. 
150: etymologisch noch dunkel. — B. Gl. 284b: mádhu, µελε, mutato 9 
vel ὃ in A; mel, mellis fortasse per assimilationem e melvis pro medvis. 
— Zu madhw ziehen das Wort auch Graesmann KZ. XI. 48, L. Meyer 
KZ. V. 379: vielleicht μέλι = uelfır, melli = mele. — 17) C. V. I. 
868. — Ebel KZ. I. 802. —' Fick KZ. XXII. 226. — Pott KZ. VI. 321. 
— 18) C. E. 339. — F. W. 384 f. 481 £.; F. Spr. 248. 353 f.; KZ. XX. 
169f. — Lottner KZ. VII. 22. — 19) M. M. Vorl. II. 362: = Zermalmer 
(hatten einen Leib, aber zwei Köpfe, vier Füsse und Hände). Man 
fabelte nachher von ihnen, dass sie die Söhne der ΠΜολιόνη (der Mühle) 
und des Aktor (des Kornmannes) gewesen seien. Vgl. dazu den Namen 
für Thor's Donnerkeil miólnir, slav. molnija Blitz, bóhm. min, nılun Blitz, 
woraus mluno Elektricität; in serbischen Liedern Munja als Schwester 
‘des Grom, des Donners, — Vgl. noch Angermann St. I. 57. — 20) Die 
Mühlen der Alten waren Handmühlen, zwei runde über einander ge- 
setzte Steine, von denen der oberste vermittelst Hebel (bei Homer von 
Mägden) gedreht wurde. (Vgl. Welcker Kl. Schr. Η. 103 ff. Ameis- 
Hentze ad 1) — 21) C. V. I. 301. 10). — 22) Corssen KZ. II. 33*). — 
23) Vgl. noch Fick KZ. XVIII. 414. Lottner KZ. VII. 175. 64) — 
24) B. Gl. 291a. — C. E. 372. — Düntzer KZ. XIV. 196 f. — F. W. 151; 
F. Spr. 248. 358 f. — Pott E. F. I. 112. 263. — Sch. W. und S. W. s. v. 
— PW. V. 696: mäla (mald) n. Schmutz, Unrath (in der physischen und 
in der moralischen Welt). Vielleicht von mila (932: welken, erschlaffen, 
schwach werden, dahinschwinden); ibd. 907: ela f. Schwürze zum 
Schreiben, Dinte. Nach Benfey aus µέλας. — Legerlotz KZ. VII. 134 ff.: 
μελ-/ αντ, uel-Fav — µελ-αν; uol-Favr-jo , wol-Fav-jo, uvi-vy-jo, μολ- 
vv-o. — Savelsberg KZ. XVI. 60*): W. σµαρ, ouel; σµελ-αν, wucl-av 
(wie κνέφας aus σνεφος) µέλ-αν. — 25) Leskien St. Il. 72: Erklärung 
im Metrum; nicht als ob die Dichter sich erlaubt hätten, ein & in ει zu 
verwandeln und der Sprache Gewalt anzuthun, sie haben gewiss µέλανι 
esprochen, so gut wie in den στίχοι ἀκέφαλοι nicht εἶπεί, sondern 
zei d.h. sie haben tribrachysche, trochüische, iambische Formen zu- 

weilen im Hexameter zugelassen. — 26) C. V. I. 260. 26). 364. — 27) S. 
W. s. v.: also nicht von einer habituellen Eigenschaft, sondern von einem 
temporären Zustande, so dass das Wort proleptisch zu nehmen ist. (Vgl. 
ibd. Weiteres über das Wort) — 28) Vgl. C. E. 372 f. — 29) Brugman 
St. VII. 351. 62). — 30) Corssen B. 323 ff. — C. E. 112 f. 229. 327. 714. — 
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Düntzer KZ. XIV. 196. — F. W. 160. 416. 1065. 1076; Spr. 248 f. 353 ff. 
— Schweizer KZ. III. 347. — 81) Ebel KZ. VII. 227: smard; ags. smel- 
tan, ahd. smelzan, « -(σ]µαλδ-ύνω, vgl. nhd. ausmerzen (zunächst: &U8- 
reiben, auskraizen) Dies billigt C. E. 327. — 32) Siegismund St. V. 
165. 11). — 838) C. E. 326f. 511. — F. W.; F. Spr. l. c. (Anm. 29). — 
34) F. W. 150. — Anders Ahrens KZ. III. 103: zu Φησαι säugen gehört 
᾽Αμάλθεια, die den Zeus säugende Ziege oder Nymphe, mit dem zweiten 
Bestandtheile des Namens. — 36) C. E. 372. 526 f. 665. — Kuhn KZ. 
XIV. 158 f. (Skr. mlapajam: Causalform zu mla$, marcescere, languescere). 
— M. M. Vorl. II. 359. — Siegismund St. V. 165. 70). — Anders Bugge 
St. IV. 825 f. und F. Spr. 818£: grabh packen; glabh hemmen, stören, 
schädigen, bethören, verblenden. — Die Formen des Verbums ». C. V. 
I. 206. 227 £. 237. 1). 240. II. 15. 323. 328. 338. — 86) Fischer ad Cic. 
Tusc. 1. c.: ἀβλάβεια und ἀβλαβής haben auch wirklich diese Bedeutung. 
Cicero thut beim Loben seiner Muttersprache den Griechen fortwährend 
Unrecht. — 37) Brugman St. IV. 118. — C. E. 330. — M. M. Vorl. Ἱ. ο. 
— F. W. 155. 1065: mir, mil verkehren, gesellt sein, lieben „wenn es 
überhaupt zu halten ist“. — Kuhn Κ7. I. 264: smi; smi-d µειδ-άω 
u. S. W., (Ó in A) µείλ-ιχος u. s. w. — Tobler KZ. 1X. 261. 1) ziemlich 
verworren: celt. gwell; bellus, velle; Beier, -£00-9); µέλ(ει), µείλ-ιχος. 
— 38) C. E. Ι. ο. (Anm. 37): „welc e Namen musischen Angedenkens 
Welcker (Ep. Cyelus $9) 257) wiss richtiger vom Lied als von den 
Schafen ableitet‘. ο. — 40) G. Meyer St. V. 97. — 41) C. 
E. 333; KZ. I. 38. — Y ̂w: 554. — Lottner KZ. VII. 186. 98). — Miklo- 
sich Lex. p. 381. — Corssen I. 405. 410 £.: mar glänzen, funkeln, schim- 
mern; dagegen B. 238 nach Curtius. — mare = Skr. vari: Bickell KZ. 
XIV. 427. Bopp Accent. 281. Schweizer-Sidler KZ. IV. 298 (auch zu 
µαρµαέρω neigend). Dage en Pott. KZ. VI. 263: „wie ich glaube, ord- 
nungswidrig*. — 42) F. W. 478. — 43) Vgl. noch Corssen KZ. II. 2. 
Lottner KZ. V. 880. — 44) FW. 481; vgl. Skr. mrt-aka (ein Verstor- 
bener, Leichnam; Todesfall. PW. V. 879). — 45) Corssen KZ. ΧΙΠ. 191. 
— 46) C. E. 1. c. (Anm. 41). — Corssen I. 163: W. bhu; -bu-s „Wesen, 
Ding“: mor-bu-s Schwindewesen, Siechwesen, Schwindsucht, Siechthum, 
dann allgemein jede Krankheit, — 47) Vgl. Anm. 10. — Vgl. noch Ascoli 
KZ. XI 4 425. b. Gl. 804a. Corssen B. 39. Curtius KZ. I. 33. II. 400. 
— Froehde KZ. XXII. 267. — 48) Vgl. Eschmann KZ. XIII. 112. — 
49) F. W. 384; Spr. 353. — 50) F. νὰ 149. — 51) Vgl. Anm. 14. — 
Fick KZ. XVIII. 414. 4): lässt sich als allgemein indogerm. nachweisen; 
Skr. maruva, maruvaka m. verschiedene Pflanzen; µαλαχη für ualfaxn. 
Bedeutung: die weiche Pflanze. — Ascoli KZ. XVII. 270: µαλάχη *malhwa 
malva. — Anders Lottner KZ. VII. 164 5: malva ist dem griech. µαλάχη 
entlehnt, sonst würde es etwa malga lauten müssen. — 52) Anders Klotz 
W. s. v.: mulsus Partic. Perfecti Passiv. von mulcere. — 53) Corssen 
KZ. IL 33. — 54) Corssen B. 348. — Froehde KZ. XVIIL 259. — 
55) Corssen B. 126. — 56) Düntzer KZ. XI. 693. — Klotz W. s. v. 
dagegen von emolior — das Herausbringen, das Auswirken [dann müsste 

ort lauten: emolimentum; nicht u, i — 57) Vgl. Anm. 23. — 
Anders F. Spr. 1. c.: besser zu ἀμβλύς, ἀμβλίσκω. — 58) Vgl. Anm. 50. 
— B. Gl. 801b und Froehde KZ. XXII. 260: = mar-va (ahd. maro, ag. 
mearu). — 59) Corssen N. 324. 420. — 60) C. E. 827. — Düntzer KZ. 
XIV. 196. — Corssen B. 357. 394. N. 191: in muliebri-s ist r vor b ge- 
schwunden. — Ebel KZ. XIV. 78: zu vermuthen, dass muliebris für mu- 
lkes-bris steht, also 7 == urspr. 8, wie in major, honor u. 8. w. — 61) B. 
Gl. 289b: mard (cf. mand, exhMMlarare) blandus. — Vgl. dazu C. E. 381. 
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2) MAR leuchten, glänzen, schimmern. — Skr. máriki 
m. f. Lichtatom, Lichtstrahl (PW. V. 567; W. mar im Skr. nicht 
mehr vorhanden, ibd. pag. 570). 

mar. 

pap. — (µαρ-ια) μαῖρα f. (der funkelnde) Hundsstern, Mond; 
auch die ‚buntscheckige Ziege (μαΐῖρα κύων τὸ ἄστρον N ἀκμαιότατον 
καῦμα, οἱ δὲ τὴν σελήνην Hes.; κυρίως δὲ μαῖρα λέγεται 4 λευκο- 
µέλαινα oit Schol Lykophr. v. 334); Moipa f. eine Nereide (Il. 
18. 48); Tochter des Proetos und der Anteia, Begleiterin der 
Artemis, als Mutter des Lokros von Zeus dann von ihr getödtet 
(Od. 11. 326); Tochter des Atlas (Paus. 8. 12. 7). — µάρ-να f. 
Jungfrau bei den Kretern (das Jugendalter vom frischen Glanze 
mehrfach benannt) — Βριτό-μαρ-τι-ς f. Beiname der Artemis; kre- 
tische Nymphe, Tochter des Zeus und der Karme (Βριτόμαρτις ἐν 
Κρήτῃ ἡ άρτεμις. βριτύ᾽ γλυκύ. Κρῆτες Hes.; Cretes Dianam reli- 
giosissime venerantur, Britomartin generaliter nominantes, quod ser- 
mone nostro sonat virginem. dulcem. Solin. cap. 17)*). — µάρ-ι-ς f. 
Fieber, µαρί-ω Fieberhitze haben ( Hes. ); mapt-An f. Gluthkohle, 
glühende Asche, Kohlenstaub, µαριλ-εύ-ω Gluthkohle machen (Poll. 
7.110), μαριλευ-τή-ς m. Köhler (Soph. fr. 908); µαρι-εύ-ς (µαριέα, 
v.l. µαριθάν) Aristot. bei Bonitz, μαριθεύ-ς (Hes.) ein brennbarer 
Stein*). — (u«o-Fo) μαῦρο-ς dunkel (schimmernd = schummrig?), 
µαυρό-ω verdunkeln; à-uaupó-c nicht funkelnd, dunkel, undeutlich, 
nebelhaft, schattenhaft (Od. 4. 824. ,836)?), blind, trüb, ἁμαυρό- 
τη-ο f. Schwäche (Euseb.), ἁμαυρό-ω dunkel machen, blenden, 
überhaupt: verderben, schwächen, ἀμαύρω-μαί(τ) n. Verdunkelung, 
Schwächung. — ἀ-μαρ-υγή f. das Flimmern, Schimmern, Glitzern, 
Blinken, Funkeln (von den Augen: αἱ δέ τε δινηθώσιν an’ „spBal- 
μῶν auegvyal h. Merc. 3. 45), daher: schnelle Bewegung (ἵππων 
Ar. Av. 925; vgl. micare), (ἆμαρυγ-]ω) ἀμαρύσσω schimmern, fun- 
keln lassen, ἁμάρυγ-μαίτ) n. Glanz (ἠλίου Ap. Rh. 4. 847), leichte 
anmuthige Bewegung (1eglvev Hes. frg. 160), Zucken (χείλεος 
Theokr. 23. 7); ᾽4μαρυγκεύς m. der Funkelnde, Sohn des Alektor, 
Herrscher der Epeier in Messene, Bundesgenosse des Augeias im 
Kampfe gegen Herakles (Π. 23. 630 f.)*). — µερ: (ἁ-μερ-ω, 
ἄ-μερ-δίω) ἀ-μέρ-δω blenden, blind machen, entstellen (Od. 19. 18)°). 
— pop: µορ-ό-ει-ς glänzend, funkelnd (nur FQnere τρίγληνα µορύεντα 
Il. 14. 183. Od. 18. 998)6), 

uaÀ^). — (µαλ-οι uallo) μᾶλό-ς weiss, licht; ἸΜαλό-ει-ς, 
Μαλλό-ει-ς (εντ-ος) m. Ort und Hafen in Lesbos, mit einem Tempel 
des Apollo, auch ein Bein. des Apollo (Thuk. 3. 3); Μῆλο-ς, dor. 
ΜΜᾶλο-ς, f. ( insula lucida, splendida) Insel im ägäischen Meere 
(Μι-μαλ-(-ς' n νῦν ΙΜῆλος. Με-μβλ-ἰ-ς' “Μῆλος ἡ νῆσος Hes.); μήλ-ωψ 
glänzend aussehend (nur Od. 7. 104 µήλοπα xegnóv)*). — µηλολόνθη 
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f. Goldkäfer (scarabaeus auratus), Demin. anA0A0v8-10-v n. (Schol. 
Ar. Vesp. 1341). 

mar -+ mar. 
(kag-nee jo) µαρ-μαίρω flimmern, schimmern, glitzern, blinken, 

funkeln (poet., einzeln auch spät. Prosa; Hom. nur Part. Pris. 
Act.); µαρ-µαρ-ίζω id. (Pind. fr. 88); μαρμαρ-υγή f; = ἁμαρυγή 
(pag. 714) (Od. 8. 265, h. Ap. 203); μαρμαρύ-ζω, -σσω (Sp.) — 

µαρµαίρω, µαρµαρυγ-ώδης fimmernd u.s. w. (Hippokr) — µάρ- 
µαρ-ο-ς flimmernd, schimmernd u. s. w. (μάρμαρα λαμπρά Hes.); 
Subst. m. (selten n.) (schimmernder) Stein, Felsblock (Π. 12. 380. 
Od. 9. 499); (später besond.) eine vorzüglich harte, weissglänzende 
Steinart, Marmor; μαρμάρ-εο-ς» -&L0-G , µαρµαρ-ό-ει-ς flimmernd uU. 8. W.- 
μαρμάρ- (νο-ς aus M., µαρμαρ-ῖτι-ς (πέτρα) f. Marmorstein (Sp.); µαρ- 
µαρό-ο zu Stein, M. machen; µαρµαρ-ώδης marmorartig (E. G. 
499. 21)?). 

mar. 

mar: Mär-iu-s (glänzend, berühmt, vgl. Luc-iu-s) röm. Ge- 
schlechtsname (der berühmteste C. Marius, der Besieger des 
Jugurtba und der Cimbern), Mariws, Mari-ànu-s dem M. geh.; 
Mär-ön) m. Familienname des Dichters Vergilius; Mar-ica f. Seo 
bei Minturn& und die Göttin desselben; ( Mar- li-s) Mar-8 m. der 
Glanz bringende Gott; Mars-pater (keine Zusammenziehung, sondern 
Zusammenschreibung, vgl. jusjurandum , respublica), Mars-piter (ent- 
weder Schreibfehler oder Zwitterbildung; Varro l. l 8. 33. Gell. 
5. 12. 5. Orelli inser. 1350); Mas-piter (Varro Ἱ. 1. 8. 26, 9. 46, 
10. 65); Mari-iws zum Mars geh. (mensis) übertr. kriegerisch, 
Martiälis = Martius (Pl. Marspriester); M. Valerius M. Epi- 
grammendichter aus Bilbilis in Spanien zur Zeit des Domitian, 
Nerva, Trajan; (mart-iws) Marsu-s (Pl Marsi Völkerschaft in 
Latium am lacus Fucinus), Marsi-cu-s marsisch; (marsu-s) Marru-s 
m. Gründer von Marr-w-iu-m, der Hauptstadt der Marser, Marr- 
u-c-mi Völkerschaft an der Küste Latiums, mit der Hauptstadt 
Teate! — mer: mör-u-8 hell, klar, rein, lauter, ächt, un- 
verfälscht, als Subst. meru-m n. reiner, unvermischter Wein; meri-ca 
(erg. vitis) f. eine Rebsorte; mer-ücu-s, mer-üli-s = merus, Demin. 
merüc-tlu-s;. Herr) m. Weinsäufer, Spottname des Nero (Suet. 
Ner. 42)11). 

mar + mar. 
Mar-mar, Mar-mor (carm. arv. C. I. L. 1. 28) (= glän- 

zender Gott d.i) Mars; Ma[r]-mur-iu-s Vetur-iu-s (Carm. Sal. Fest. 
p. 131) (Vocativ Mamuri Veturi) (Jéz-og annus, also Veturius = 
annuus jährlich wiederkehrend) — Martius anmuus, Mamur-älia die 
Festfeier des Mars am 14. März; Ma[r]-mer-s (osk., sabin.) == Mars, 
Mamert-inu-s, Plur. Einwohner von Messana; Ma-mer-cu-3 
(Fest. p. 131) osk. Vorname, später auch rüm. Beiname der Aemilier, 
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Mamerc-inu-s róm. Bein. (Liv. 7. 1). — mar-mor (-mór-is) n. 
Marmor, poet. die (weiss schäumende) Meeresfläche (m. Plin. Valer. 
3. 14; Nbf. mar-mur; vgl Quint. 1. 6. 23 Antonius Gnipho, qui 
robur quidem et ebur aique etiam marmur faletur esse, verum fieri 
vult ex his robura, ebura, marmura); marmor-eu-s aus M., marmor- 
artig, marmor-üriu-s den M. betreffend, Subst. m. Marmorarbeiter, 
marmor-Osu-s marmor-artig, -hart, marmoràü-re mit M. überziehen, 
marmoriren, marmorä-ti-ö(n) f. das Ueberziehen mit M., Marmorirung. 

Corssen I. 404 ff.; B. 404; KZ. 1I. ıff. — C. E. 558. — F. W. 884. 
624; F. Spr. 864; KZ. XXII. 382 f. — Grassmann KZ. XVI. 161 ff. — 
Legerlotz κ. VIII. 127 f. — 1) Legerlotz Ἱ. ο. — F. W. 884: mar (zer- 
reiben), mar-ts junges Weib, Jungfrau. — 2) C. V. I. 858. — 8) F. W. 
384; F. Spr. 358: mar zerreiben: schwach, stumpf, blind. — 4) Vgl. 
Pott KZ. IX. 200 f. — 5) C. E. 684. — 6) Clemm St. VIII. 111. — 
Döderlein nr. 2486. — Faesi ad Od. l. c. — Goebel Philol. XIX. ‘424. 
— Sch. W. s. v.: unter den neueren Erklärungen ist die Vossens und 
Riemers „glanzreich, hellachimmernd" die wahrscheinlichste. — Anders 
Ameis-Hentze: von µόρα „voll Abtheilungen, voll Theilchen d. i. “schön 
zusammengesetzte', indem die Perlen kunstvoll gereiht und dann zu drei 
symmetrischen Gehängen vereinigt waren“. — Aehnlich Lob. Path. El. 
p. 572: τρέγλήηνα uogoevra, hoc est γλήτας τριμερεῖς ἔχοντα, uno verbo 
tribaccae. — Andere wieder: Gehänge von mühevoller Arbeit (nach der 
Erklärung der Alten: πεπονηµένα τῇ κατασχευῇῃ, μετὰ πολλοῦ µόρου καὶ 
καχοπαθείας yırousva; dazu Sch. W. ]. c.: „unsinnige Ableitung 9g. -- 
7) Brugman St. IV. 123. — Fritzsche St. VI. 826. — 8) Vgl. S. W. s. v. 
— Ameis-Hentze: quittenfarbig d.i. goldgelb oder vollreif. — 9) C. V. 
I. 306. 24). 369. Il. 165. 2). 272. — 10) Corssen I. 406 ff: „Glanz- 
schaffender* Gott. Dies beweist die enge Beziehung, in welcher er in 
Gottesdienst und Sage zum italischen Frühling erscheint (ter = Glün- 
zender) Aber mit dem Frühling musste der Mann nicht nur zu Vieh- 
zucht und Ackerbau, sondern auch zu Kriegszügen in's Feld. So ward 
er auch vor Alters schon der Kriegsgott und je mehr sich Rom zum 
Kriegerstaate ausbildete, desto mebr trat in der Hauptstadt diese Be- 
deutung in den Vordergrund. Die róm. gelehrte Dichtung übertrug dann 
auf Mars die Eigenschaften und Benennungen des griech. Áres und ver- 
wischte die ursprüngl. und volksthüml. Züge ihrer üchtitalischen Gottheit. 
(Siehe daselbst die ganze vortreffliche Abhandlung.) — Anders: Benfey 
Wurzell. lI. 36: man denken. L. Meyer KZ. V. 387: vielleicht zu Skr. 
marsh benetzen, befeuchten, erzeugen; varsıı stark sein. Also vielleicht 
urspr. ein Gott des Sturms und identisch mit Skr. marut. Dazu Kuhn: 
„Dieselbe Vermuthung batte ich bereite in Haupts Zeitschrift V. 491 
ausgesprochen“. — Zu marüt (m. Pl. Götter der Winde, meist Indra's 
Gefährten , Sg. Gott des Windes) bemerkt jedoch das PW. V. 570: eine 
im Skr. nicht mehr vorkommende Wurzel mar schimmern würde gut 
passen und wären die in Naigh. 1, 2. 8, 7 für marut aufgestellten Be- 
deutungen Gold und Schönheit oder Schmuck bemerkenswerth. — Μ. Μ. 
Vorl. II. 354 f.: mar zermalmen, tödten: Zermalmer, Zerstosser, vgl. 
marut (dagegen PW. 1. c.: W. mar (sterben u. s. w.) ist unvereinbar mit 
dem Bilde, welches die Veda von den Marut gibt) — Weitere Ab- 
leitungen bespricht Corssen KZ. IL. 1 ff. — Zu Martii = Marsi vgl. 
noch Ebel KZ. VI. 417. — 11) Anders Ebel KZ. VII. 271: vielleicht zu 
serere; merun vinum wie justum bellum ein ordentlicher echter Krieg? 
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3) MAR schrecken. 
Hop. 
pop 4 pop. — μόρ- -μορ-ο-ς' φόβος (Hes. ); (uog-uvg-vxjo) 

( μορ-μορ-ύσσω) μορ-μορ-ύττειν., μορ-μολ-ύττειν (μορμολύττει' φοβερίζει 
id L); μορ-μολ-ύκ-η (Strabo 1. 2. 8) £, -ύκ-ιο-ν (Sophron ap. Stob.), 
-Ux-£to-v (Ar. Th. 417. Plato Phaed. 77e u.s. w.) n. Schreckbild, 
Popanz (τὰ τῶν τραγωδῶν προρωπεῖα Hes. ); µορ-μορ-ύζειν᾿ ἐκφοβεῖν 
(Phot.); μορμορ-ωπόςς schrecklich von Ansehen (Arist. Ran. 925), 
µορµυρ-ωπός id. (Suid.). 

Mop + µ[ορ]. — µόρ-μ-ο-ς' φόβος (Hes.); μόρμοι᾽ φόβοι κενοί 
(id.); µόρ-μ-η” Ἰαλεπή, ἐκπληκτική (id.); µορ-μ-ώ (οὔς), µορ-μ-ών 
(όν-ος, ὤν-ος) f. ein in weiblicher Gestalt gedachtes Spukbild (wie 
“Αάμια und Ἔμπουσα Strab. 1. 19. Arist. fr. 293), bes. als Schreck- 
bild für kleine Kinder gebraucht; μομ-β- e (Metathesis)' N Hopp) 
xal φόβητρον (Hes.); µομ-μώ (Assimil.)’ O0 ἡμεῖς µορµώ φαμεν, τὸ 
φόβητρον τοῖς παιδίοις Hes. (vgl. Schol. ad Arist. Pax 466 zu 
kopumv' οὕτως ἔλεγον τὸ ἐκφόβητρον καὶ τὰ προσωπεία, τὰ αἰσχρὰ 
μορμολύκεια); als blosse Interjection: μορμὸ τοῦ Θρασους (hu, hw, 

„der Wuth Arist. Equ. 693), uoouo, δάκνει ἵππος (Theokr. 15. 40); 
(µορµό-ω) µορμω-τό-ς gefürchtet, schrecklich (Lykophr. 342); µορ- 
μ-ύνει δεινοποιεῖ (Hes. )Σ. µορ-μ-ύσσομαι (Kallim. Dian. 70. 2xgo- 
Beiv Schol.), µορμύσσεσθαι” ἐμβριμᾶσθαι (Hes.). 

mol. — μµωλ-υκτική' φοβερά (Hes.). (2) 
mor. 

mor -|- [or]. — (*mor-m-i, *mor-mi-re, * for-mi-re Dissimil.) 
for-mt-d-0 (in-is; vgl. cupido, lubido) f. Grausen, Entsetzen, 
Schrecken, Schreckbild, Scheuche, Popanz; (* formid-u-s) formida-re 
Grausen u. s. w. empfinden, haben, sich fürchten, formida-men 
(min-is) n. = formido (App. mag. p. 315), formida-bili-s furchtbar, 
schrecklich; (*formidá-lu-s) formidul-ösu-s!) (Adv. -ose) grauenvoll, 
grausenhaft, Schrecklich; Grauen empfindend, furchtsam, schreck- 
haft; re-formidare aus Furcht oder Scheu zurückweichen, fürchten, 
scheuen, reformida-ti-o(n) f. Scheu, Furcht (Cic. part. or. 4. 11). 

Brugman St. VII. 332. 35). — Fritzsche St. VI. 294. 343. — Bugge 
KZ. XX. 4. 17 f. zieht μορμώ u. 8. w., ebenso formido zu ved. várpas n. 
Bild, Gestalt: 3. ορπ-μώ, "μορφ- uo, ̓ μορ- μώ, *gormido, formido. — Zu 
Skr. bhram (in Verwirrung sein, irren) ziehen formido: Benfey KZ. II. 
231. Kuhn EZ. X. 314. Schweizer. Sidler Xll. 804. XIII. 309. Walter 
KZ. XII. 410. — Anders wieder Corssen I. 148. 476. B. 170: dhar fest- 
halten: for-m-ido Erstarrung vor Furcht (die festhaltende, unbeweglich 
fesselnde) von *form-ire oder -ere fest, starr machen; formid-are starr 
sein von Furcht. — Gegen Corssen ist Ascoli KZ. XVII. 386. 63). Froehde 
KZ. XXII. 258. — Gegen Corssen als auch gegen die Deutung aus bhram 
ist Bugge Ἱ. c. — 1) Brambach Hülfsb.: „besser als formsdolosus; formi- 
dulosus ist altlat., aber in späterer Zeit ist formidolosus, vielleicht in 
Folge des Gleichklangs mit forınido, allem Anschein nach ebenfalls üblich 
gewesen“. 

-— . 2.207 m -- -- 
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4) MAR gerinnen. — Skr. mür-ta zusammengeronnen, fest- 
geworden u. s. w. (PW. V, 854); altbaktr. mrü-ra hart, dick (vom 
Schnee). 

pop. — (µορ-το-ς, µρο-το-ς) βρό-το-ς m. das aus einer Wunde 
strömende oder schon geronnene Blut, cruor (τὸ ἐκ τοῦ φόνου 
λύθρον, τὸ μετὰ κονιορτοῦ αἷμα Lex.; in der Il. viermal βρότον afue- 
τόεντα als Versschluss, ausserdem mit µέλας Od. 24. 189); βροτό-ω 
mit Blut besudeln (nur βεβροτωµένα τεύχεα Od. 11. 41 und Quint. 
Sm. 1. 717); βροτό-ει-ς blutig, mit Blut bespritzt (Hom. öfter ἔναρα, 
auch Hes. Sc, 367, und ἀνδρώγρια Il. 14. 509; Lex. ἡμαγμένα). 

Bugge KZ. XIX. 446 f. — Siegismund St. V. 160. 47). — Anders 
F. W. 150. 1065: mar sterben, Mordblut, Blut. — S. W. 8. v.: natür- 
licher nimmt man mit Dóderlein n. 86 βρότος in ursprüngl. und eigentl. 
Bedeutung für „Strom“, also βρότος «lu. „Blutstrom‘, „ausgeströmtes 
oder ausströmendes Blut"; oder mit Ameis (nach briefl. Mittheilung) für 
„blutigen Fluss‘ (vgl. unser „geflossenes Blut‘) und ist das Wort mit 
Ameis wahrsch. auf eine W. mer oder mur fliessen zurückzuführen. — 
Ganz eigenthümlich Sch. W. s. v.: &-uavg0g? 

———M —— — 

MARK berühren, fässen, packen. — Skr. mare 1) mul- 
cere, anfassen, berühren, 2) mit dem'geistigen Organ berühren, 
betrachten; intens. packen, fassen (PW. V. 590). — 1) mar + κ 
(M. Müller Vorl. II. 357 £.). 

mark. 
µαρκ. — (uoox) βρακ: βρακ-εῖν συνιέναι (animo comprehen- 

dere, Hes.); βράξαι συλλαβεῖν, δακεῖν, καταπιεῖν (id.); δυς-βράκ- 
ανον schwer begreiflich (δυσχερές, δύσληπτον, δυσκατανόητον id.). 
— µλακ: ἀ-μ-β-λακ-ί-εκω dor. Präs. (Theages und Phintys in Stob. 
floril. 1. 67. 68 und 74. 61, ἀμπλακίοκω ist nicht belegt) nicht 
greifen = verfehlen, fehlen, irren (Aor. ἤμπλακ-ον Pind. Trag., 
Inf. ἀμπλακεῖν, Nbf. ἤμβλακον Archil. fr. 73 B.5, Perf. ἡἠμπλάκ-η- 
ται Aesch. Suppl. 916 D.)'); Verbaladj ἀμπλάκ-ηττο-ς voll Ver- 
gehen, sündhaft, schuldbeladen (Aesch. Agam. 330, jedoch D. 345 
ἔν-αμπλάκητος); ἆν-αμπλάκητος (Soph. Trach. 120 = ἄπταιστος, 
ἀσφαλής) nicht fehlend, nicht irrend, ἀν-απλάκητος (des Versmaasses 
wegen statt ἀν-αμπλάκητος) id. (ibd. O. T. 472 Κῆρες ἀναπλάκητοι 
— ἀσφαλεῖς, ἀναμάρτητοι), ἀμπλακ-ία f., ἀμπλάκη-μα(τ) n. Vergehen, 
Fehler. ---(µαρκ-μαρκ, µαρ-μακ) Μάρ-μαξ (µακ-ος) Freier der Hippo- 
dameia (Paus. 6. 21. 7); Μάρ-μακ-ο-ς Vater des Pythagoras. 

marp. Ä 
µαρπ. — µάρπ-τ-ω packen, fassen, ergreifen, halten, be- 

rübren, erreichen (Fut. µάρψω», Aor. ἔ-μαρφα, µέ-μαρπ-ο-ν Hes. sc. 
245, Part. Perf. µε-μαρπ-ῶώς ibd. 206; vom Stamme µαπ nach Aus- 
fall des ϱ: Aor. Inf. µαπ-έειν, Opt. µε-μάπ-οιεν ibd. 231. 304, 252; 
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χαμ-μάρψαι [8t. κατα-] καταλαβεῖν Hes.)?); µάρπ-τι-ς m. Räuber (Aesch. 
Suppl. 826 D.); Μαρψ-ία- athen. Volksredner (Ar. Ach. 702); 
Μάρπ-ησσα Tochter des Euenos, Gemalin des Idas, von Apollon 
entführt, dem sie Idas wieder abnahm (Il. 9. 557); πάμ-μαρψι-ς 
(= κατ-µαρπ-τι) f. das Fassen, die Fassung (mit der Hand) im 
Sinne des Maasses (μέτρον σιτικόν, τὸ ἡμιμέδιμνον. «Αἱολεῖς Hes.) 
— µαπ (s. pag. 718 µαπέειν, μεμάποιεν): ἑμ-μαπ-έως᾽ ἐσπουδακότως 
(Hes.); (κατ-µαπ-τι, κατ-µαπ-σι, κατ-µαπ-στι, vgl. φύ-οι-, φύ-στι-ς 
Aesch. Pers. 926 D.) κάµ-μαστι-ς maked., geschr. καµαστίς (µέτρον 
τι. ᾽αμερίας). καμάστην᾿ μέτρον τι (Hes. )Σ. — (near) βραπ: βράπ- 
τ-ειν ἐσθίεῖν, κρύπτειν, ἀφανίδειν,, τῷ στόµατι ἕλκειν. E βραπτε-ν΄ 
nare ἔβραψεν ἔκρυψεν. βρώψαι’ συλλαβεῖν, ἀναλῶσαι, κρύ- 

ψαι (14. 
μερπ. — µερ-ο-π: µέροψ (οπ-ος) m. (poet.) Greifer, Begreifer 

== der begreifende, geistig aufnehmende Mensch; überh. Mensch, 
Adj. sterblich, hinfüllig9); Mégoi Urmensch, Herrscher und be- 
rühmter Seher in der Stadt Perkote am Hellespont, Vater des 
Adrastos und Amphios, ἸΜέροπες „Urmenschen“, alter Name der Be- 
wohner der Insel Kos (h. Ap. 42). 

μορπ. — µορφ-ή f. ‚Fassung — Form, Gestalt, (übertr.) An- 
muth, Schmuck"), µορφώ (οὔς) f. id. (Archyt. bei Stob. ekl. p. 81), 
Μορφώ (= Formosa) Bein. der Aphrodite (Paus. 3. 15. 11); Μορφ- 
εύ-ς — Giestaltenbildner, Gott der Träume, Sohn des Schlafes 
(excitat artificem simulatoremque figurae Morphea, also a. s. f. eine 
Uebertragung des Namens Ov. M. 11. 635); µορφή-ει-ς wohlgebildet, 
schön gestaltet, µορφο-ειδής gestaltartig, formell (von den Bildern 
des Epikur, Plat. Symp. 8. 10. 2); µορφά-ω abbilden, gestalten, 
darstellen (Nossis 6. 354); µορφά-ζω id., bes. Geberden machen, 
gesticuliren, µορφα-σ-μόύ-ς m. Abbildung, Darstellung, bes. durch 
Geberden, Gesticulation, μόρφα-σμα (z) n. das Abgebildete (Niket.); 
µορφό-ω — µορφάω. µορφωτ-ικό-ς zum Abbilden u. s. ψ. geh., ge- 
schickt, µόρφω-σι-ς f. das Abbilden, Gestalten, µετα-μόρφωσι-ς das 
Umgestalten, Umwandeln ( metamorphoses das bekannte Gedicht 
Ovids: in nova fert animus mulatas dicere formas corpora; auch eine 
Schrift des Appulejus), (µορφω-τήρ) μορφῶ-τρ-ια f. Bildnerin (Eur. 
Troad. 437), µόρφω-μα(τ) n. Gestalt, Bildung; μορφ-ύνω zieren, 
schmücken: (Hes.); -μορφο-ς: ἄ-μορφος ohne Gestalt, formlos, 
ἀγλαό-μορφος von herrlicher G. , ἀγριό-μορφος von wilder 6. . αἴολό- 
µορφος vielgestaltet, ἀλλοιό- ́μορφος verschiedengestaltet, ἀνδρό- -μορ- 
φος Menschengestalt habend, ἀνθρωπό-μορφος id., ἀντί-μορφος nach- 
geformt, nachgebildet u. s. w.; -nopg@-ia: ἀ-μορφία f. Missgestalt, 
Hässlichkeit, δυς-μορφία id., εὐ-μορφία schöne Gestalt, Schön- 
heit u. s. w. 

mark. 
mulc?) — mulc-öre (mul-si, mul-su-s, selten mulc-tu-s) 
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streichen, streicheln, leicht berühren, bewegen; (übertr.) sünftigen, 
lindern, beruhigen, ergötzen, schmeicheln; mulce-tra f. Sonnen- 
wende, Heliotrop (Appul. herb. 9; entweder von der sänftigenden 
Kraft der Pflanze, oder: die von der Sonne gesänftigte oder ge- 
wandte Pfl.)?); mulce-d-o (in-is) f. Anmuth (Gell. 19. 9); (mulce-, 
mulcé-) Mulci-ber (Gen. ber-is, -i und br-is, -i) m. der Gott, der 
die Erweichung und Schmelzung der Metalle durch -Feuersgluth 
bewirkt, Erweicher, Schmelzer, Beiname des Vulcanus (a molliendo 
ferro diclus Paul. D. p. 144); übertr. das Feuer®); mulcä-re hart 
berühren = misshandeln, tibel zurichten, schlagen (mulcassitis = 
mulcaveritis Plaut. mil. 2. 2. 8). | 

C. E. 466; KZ. III. 410. 13). — F. W. 149; F. Spr. 135; KZ. XX. 
171f. — Fritzsche St. VI. 298 f. — Kuhn KZ. VIII. 68. — Roth EKZ. 
XIX. 922 f. — Siegismund St. V. 161. 49). — Schweizer KZ. XIV. 147. 
— 1) C. V. 1. 278. 3). I. 14. 10). — 2) C. V. Ι. 286. 12). — 3) Fick 
KZ. XXII. 209. — 4) Fick KZ. 1. c. — Nach der Erklärung der Alten: 
τὴν ὅπα µερίζοντες die Stimme theilend, articulirend, daher „redend, 
sprechend“. Dagegen C. E. 109: „an sich schon unwahrscheinlich genug, 
aber dennoch von Dóderlein (Gloss. 2479) festgehalten“. Sch. W. a. v.: 
„aus der jedenfalls unzulässigen Etymologie µείροµαι, µερίζω und ὄψ 
entstanden“, S. W. s. v. — An der Erklärung der Alten halten noch fest 
ausser Döderlein: G. Meyer St. V. 107 (die Stimme gliedernd, oder 
bahwrihi mit gegliederter Stimme, wie Hesych. διὰ τὸ µεμερισμένην 
ἔχειν τὴν Oma; vgl. Pott E. Ε. L! 195. Wzwtb. II. 1. 527. Benfey 11. 89. 
Clemm pag. 13 Anm. 80) und Pape W. s. v. — Zu W. mar sterben (= βρο- 

' zog) ziehen das Wort: Benary KZ. IV. 63*. Düntzer in Hófer's Ztschr. 
lI. p. 188, homer. Beiw. P 30 8. Sch. W. s. v. (µέρ-οψ = „sterb-lich“, 
indem ox, vgl. ὁράω, sich ganz gut dem Deutschen. mhd. lich &ussere 
Gestalt, Körper vergleichen lässt. Sonne KZ. XV. 125 (Thema µεροα, 
verkürzt aus µεροπο; also ἥλιος µέροψ Helios der sterbliche, weil er 
stirbt im Sonnenuntergang, oder wollen wir das Bild aufs Jahr beziehen: 
weil er stirbt zur Zeit der zwölften u. s. w.). Walter KZ. X. 204 (ebenso: 
µέροψφ aus µέρο-πο-ς). — Noch anders Goebel Ztschr. f. Gymn. XII. 
p. 808 ff.: W. smar, σµερ die denkblickenden, sinnigblickenden (im 
Gegensatz zu den Thieren). — b) Bugge: rärp-as n. Bild, Gestalt (vgl. 
Anm. pag. 717). — 6) Vgl. noch Corssen 1I, 160; B. 882. — 7) Corssen 
B. 371. — 8) Corssen ]. 166. 1I. 41. 151. 314. B. 356. 858: (W. bhar — 
-ber) = Schmelz-bringer. — Anders Düntzer KZ. XIV. 196: zu mulcare 
schüdigen. 

MARG reiben, wischen, streichen, streifen; europ. 
malg melken. — Skr.. marg abreiben, abwischen, reinigen, 
putzen, blank oder glatt machen; herausputzen == zurechtmachen 
(PW. V. 575). — Weiterbildung aus 1) mar + g (M. M. Vorles. 
II. 357 £.). 

marg. 
HEPY, HOPY. — ἀ-μέργω abstreifen = abpflücken, abbrechen 

(von Blumen, Früchten). — ἆ-μοργ-ό-ς auspressend; ἀμόργ-η f. 
Bodensatz der ausgepressten Olive, Oliventrester (eine Pflanze zum 
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Rothfürben), ἄμοργ-ι-ς f. id. (Arkad. 29), ἅμοργ-εύ- m. Oliven- 
presser (Poll. 1. 222); d-nopy-i-c ({δ-ος) f. feiner Flachs (τοῦ 
καλάµον τῆς ἀνθήλης τὸ λεπτότατον, ἔοικε δὲ βυσσῷ B. A. 210), 
Demin. ἀμοργίδ.ιο-ν n., ἀμόργ-ινο-ς von feinem Flachs; "4uooyo-c f. 
eine der sporad. Inseln, durch Leinwand ausgezeichnet, jetzt Morgo 
(auch ’Auopyn, ᾽μόργιον); &uopy-uelr) n. σύλλεγμα, ἄρτυμα (Hes.). 
— ὁ-μόργ-νῦ-μι (nur vereinzelt bei Attikern) abwischen, abtrocknen 
(Fut. ὀμόρξω; meist Med.; Hom. Act. nur in Tmesi: ἀπ᾿ ὐχῶ χειρὸς 
ὀμόργνυ 1l. 5. 416)'); Nebenf. ὀμοργάζω (h. Merc. 361 nach Ilgens 
Verb.); Öuogy-ue(r) n. Fleck (was man abwischt) (ὀμόργματα τὰ 
ἐπίμετρα λέγεται B. Α. 432, etwa: Streichmaass). 

malg. 
neAyY, noAy. — ἀ-μέλγ-ώ melken (Fut. ἀμέλξω Theokr. 23: 

25), ἆν-ήμελκ-το-ς ungemelkt (nur Od. 9. 439), (ἆμελκ-τι) ἄμελξι-ς 
f. das Melken (Pind. frg. 73). — ᾱ-μολγ-αῖο-ς zu melken, milch- 
reich (μαστὸς -ᾱμ. Leon. T. 7. 657); ἀμολγ-εύ-ς m. Melkeimer (Theokr. 
8. 87), ἀμόλγ-ιο-ν n. id. (id. 25. 106); Ἱππη-μολτοί m. = Stuten- 
melker?), skyth. Nomaden, welche von Stutenmilch lebten (Il. 13. 5 
ἀγανῶν Ἱππημολ)ῶν ylexropóyov; vgl Strabo VII. 296 ff., der sie 
nach Poseidonios in den Norden von Europa versetzt). 

marg. 
marg, merg. — marg-0 (in-is) m. f. Streifen, Rand, margin- 

üre einfassen, mit einem Rande versehen. —  merg-ae f. (das 
Abkehrende, Abstreichende) Mäh-, Getraidegabel (furculae quibus 
acervi frugum fiunt. Paul. D. p. 124); merge-s (merg-i-ti-s) f. Ab- 
streichung, dann das Abgestrichene == Garbe. 

Lehnwort: &-murc-a = ἀ-μόργ-η f. Oeldrüsen, Oelhefen, der 
wässerige Abgang bei der Oelbereitung (gesprochen: amurga Verg. 
G. 1. 194, wie auch Ladewig schreibt)°), amurc-ariu-s zum Oel- 
abgang geh. (dolia, Cato r. r. 10. 4). 

malg. | 
mulg. — mulg-ére — ἀ-μέλγ-ω (mul-si, mul-su-s und“mulc- 

tu-s), mulc-tu-s m. das M. (nur ΑΡ]. Sing.: lactis sunt. discrimina 
quaedam et a pastionibus el a pecudum natura ei a mulclu Varr. 
r. r. 2. 11. 2); mulc-tra f., mulc-tru-m n., mulctr-àriu-m n. = 
ἆ-μολγ-εύ-ς; mulsura f. das Gemolkene, die Milch (Calpurn. 5. 35); 
capri-mulg-u-s m. Ziegenmelker: der Hirt (Catull. 22. 10), der Vogel - 
(Plin, 10. 40. 56). 

B. Gl. 288 f. — Corssen II. 154. 162; N. 271. — C. E. 183. 646. — 
F. W. 149. 885. 478 f.; F. Spr. 248. 854. — M. Müller KZ. XII. 30. — 
Walter KZ. X. 198. — Ueber die Prothesis des «, o in ἆ-μέργω, d μέλγα, 
0-uOQy»vus siehe C. E. 710 ff. — 1) C. V. L 161. 18). — 2) C. E. 455: 
die besondere Femininform (ὕππη) bewahren die Griechen nur im Eigenn. 
Ἴππη-μολγοί. --- G. Meyer St. Vl. 398 (der noch auf den Frauennamen 
Ἴππη aufınerksam macht, Grimm Kl. Schr. III. 884) [vgl. Athen. 13. 583a; 

Vanidek, etym. Wörterbuch. 46 



Antp. Sid. 26]. — Anders: Fick W. l. c.: ἴππ-ήμολγος: ἡμολγο = duolyo 
vgl. hom. av-nueixtog. Sonne KZ. XIII. 413: die Wahl zwischen -ο und 
-n in der Composition war durch den Daktylus bestimmt (ἀγρονόμος, 
[ππημόλγος, ἐλαφηβόλος): und in der Anm.: ein altes Feminin kann ich 
in diesem Worte nicht finden. — 8) Corssen 1I. 162: c aus der Zeit, wo 
noch c zur Bezeichnung der guttur. Media verwandt wurde, bis zum 
Zeitalter der Decemviralgesetzgebung. Daher ist das Wort frühzeitig 
nach Latium eingewandert, wahrscheinlich aus dem Munde griech. Wein- 
bauer der rebenreichen Gefilde Campaniens. — Vgl. noch Dietrich KZ. 
I. 647. 

marmara Gemurmel. — Skr. marmara (onomatop.) 1) Adj. 
rauschend, 2) m. das Rauschen; murmura m. Hülsenfeuer, brennende 
Hülsen; murmurü nomen proprium eines Flusses (PW. V. 588. 836). 

(µορ-μυρ-ω) μορ-μύρ-ω (vgl ahd. mur-mul-ón) murmeln, 
summen, rauschen, brausen (Hom. nur Part. uoguvQ-0v, -ovra vom 
Strome, Il. 5, 599. 21, 325, vom Okeanos 18. 403), µορµυρ-ίζω id. 
(Phot. ὡς ἐπὶ ὑδάτων), µορµυρ-ίων (nach Phot.) m. ein rauschender 
Fluss. 

mur-mur (-mür-is) n. (m. Varro ap. Non. p. 214. 14) das 
Murmeln u. s. w., (*murmuru-$) murmurä-re = μορμύρω. murmurü- 
ti-ö(n) f. = murmur, murmurä-ior (tör-is) m. Murmler, Murrer 
(August.), murmura-bundu-s murmelnd u. s. w. (App. Met. 2. p. 123. 
32); (*murmuri-lu-s) murmuril-lu-s m. Gemurmel (nur Plaut. Rud. 
5. 3. 49 Fleck. pálam age, molo ego murmurillum néque susurrum 
fieri), murmurillä-re (Plaut. ap. Non. p. 143. 2: quid murmurillas 
tecum?). 

B. Gl. 2908. — Brugman St. VII. 882. 34). — Corssen I. 548 [smar 
fliessen]. II. 166. — C. E. 337. 704. 708; C. V. I. 307. 25). 366. II. 154. 
— Definer St. IV. 284. — F. W. 150. 480. — Fritzsche St. VI. 281. 294. 
— Siegismund St. V. 176. 

marska thöricht, übermüthig. — Skr. murkhád Adj. stumpf- 
sinnig, dumm, unverständig; m. Dummkopf, Thor; von mürkh 
(murKh) gerinnen, erstarren, fest werden; ohnmächtig (starr), be- 
täubt werden u.s. w. (PW. V. 853). — Inchoativ zu 1) mar? 

murc-u-8, murci-du-s träg, feig; der Träge, Feigling, der 
sich den Daumen abschnitt, um vom Kriegsdienst frei zu sein 
(Amm. 15. 12. 3), Murcu-s röm. Bein., Murc-ia, Murci-da Göttin 
der Trägheit (August.). 

F. W. 161. — Pictet KZ. V. 327. — Diese vergleichen: got. malsk-a-s 
thöricht, as. malsk stolz, übermüthig; lett. mulk-i-s Dummkopf; irisch 
murcas Betrübniss, murcack traurig, armor. morché betrüben, morch, 
morched Betäubung, Trauer u. s. w. 

— σσ πο ο mA 
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MAL(?) sich bewegen; trans. bewegen, ziehen. — Skr. 
miu-K niedergehen, zur Rast gehen; anu-mluk aufgehen, upa-mluk 
sich zurückziehen, sich verbergen, ni-mluk untergehen (PW. V. 934). 

μολ. 
μολ, uÀo!). — (μλω-σκ-ω) βλώ-εκ-ω gehen, kommen (Simplex 

als Präs. nur bei spät. Dichtern; κατα-βλώσκ-ο-ντα ἄστυ Od. 16. 466; 
προ-βλωσκ-έμεν Od. 19, 25. 21, 239. 385); Fut. μολοῦμαι (Trag.); 
Aor. ἔ-μολ-ο-ν poet.; (ἔ-λω' ἐφάνη, ὤχετο, Zorn Hes.); Perf. 
[us-uAc-xa] µέ-μ-β-λώ-κα (Od. 17. 190 u£uBAoxs ist vorgeschritten, 
Eur. Rhes. 629; µέμβλωκε' πάρεστι, ueuoAnnev, ἐλήλυθε, παρεγένετο, 
ἐντυγχάνει, ἔστηκε Hes.); ἀγχί-μολο-ς nahe kommend (Hom. und 
Theokr. 25. 23), ayxgı-uoAeiv (Nonn. D. 25. 666), ἀγχιβλώς' ἄρτι 
παρών (Hes.). 

(uoA-x, erweicht) HoA-Y?). — d-uoAy-ö-c m. Dunkel (bei 
Hom. stets am Versende: vvxrog ἀμολγῷ Il. 15, 324. 22, 28. 317. 
Od. 4. 841; iv νυκτὸς ἁμολγῷ Il. 11. 173. h. Μοτο. 7 = im Dunkel 
der Nacht; νυκτὸς ἀμολγόν Aesch. Heliad. frg. 59 bei Ath. 11. 
469. e und Eur. Phaéth. frg. 2. 6, ἀμολγόν Orph. h. 34. 12). 

mel. 
mel?) — pro-mul-eu-m n. Schlepptau zum Vorwärtsziehen 

des Schiffes (promulco agi Paul D. p. e re-mul-cu-m n. 
Schlepptau zum Rückwärtsziehen des Schiffes (remulcum funis, quo 
deligata navis magna trahitur vice remi Isid. 19. 4. 8), remulca-re 
(dictum quasi molli et leni tractu ad progressum mulcere Non. p. 41); 
(*re-meli-re) re-meli-g-in-es (et remorae a remorando dictae sunt a 
Plauto in Casina [4. 3. 6]: nam quid illaec nunc tam diu intus re- 
morantur remeligines. Ab Afranio in Prodito: remeligo a Laribus 
missa sum haec, quae cursum prohibeam Fest. p. 277. 30); re-meli- 
cines (remoratrices Paul. D. p. 402). — (*mel-jere, *mellére) pro- 
mellére (iuum promovere Fest. p. 253) nach vorn hinbewegen. 

1) Brugman St. IV. 112. 47). — C. E. 64; C. V. I. 191. 49). 270. 
275. 1). II. 159. 210. — Roscher St. Ill. 186. 11). — Siegismund St. V. 
199. 13). — 2) Erbe Correspondenzblatt für die Gelehrten- und Realschulen 
Würtembergs 1876 pag: 138. 140: „die richtige Ableitung, die wir Prof. 
Roth verdanken, ist die, dass ἀμολγός von einer Wurzel “mluk sich 
verbergen, niedergehen’ stammt und einfach Dunkel bedeutet". — F. W. 
887: murkja, mirkja (germanisch) finster, an. myrkr, myrk, myrkt finster, 

kr n. Finsterniss, alts. mirki, ags. myrce, mirce finster, düster, un- 
heimlich. Vgl. ἐν »vxróg ἀμολγῷ Homer. — Vgl. noch kirchensl. mraku, 
mrakota caligo, tenebrae, poln. mrak, bóhm. mrak Dunkel, Wolke u. s. w. 
— Aehnlich Lottner KZ. XI. 164, L. Meyer EZ. VIII. 362; vgl. Gramm. 
1861 (vgl Schweizer-Sidler KZ. XI. 76: ,scharfsinnig). — Nach der 
gewöhnl, Ableitung von ἀμέλγω melken ist ἆμολγός „das Melken, die 

elkzeit^, d. i. bald das letzte Drittel der Nacht vor Tagesanbruch, bald 
das erste, die hereinbrechende Nacht, also „Morgen- und Abenddämme- 
rung“. An dieser Deutung halten noch fest: Faesi ad Od. Ἱ. c. (ἄμολγός 
== ἁχμή der Höhepunkt der grössten Fülle und Vollendung, eigentlich 

46* 
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wohl vom straffen, strotzenden Euter, das seine ἁκμή erreicht hat und 
nun gemolken werden muss) „in der Tiefe der Nachtzeit“. — Ebenso 
Pape W. s. v., Sch. W. s. v. und selbst Pott E. F. II. 1. pg. 391 f. — 
Döderlein Gl. n. 378: „Dunkel von µολύνειν, urspr.  µελαίνειν schwär- 
zen. — Dagegen hält Schenkl (Werth der Sprachvergl. 1864 pag. 12 und 
Zeitschr. für Österr. Gymn. 1865 pag. 342) &uolyog identisch mit ἆμαν- 
eog (== auagfo-s), was S. W. s. v. „sehr wahrscheinlich, dagegen 
Kuhn KZ. AV. 229 ‚nicht ganz einleuchtend“ nennt. — C. E . 188 nennt 
das Wort „verzweifelt“ und sagt ,«uoiyog hat sicherlich, nichts mit 
ἀμέλγω gemein“. — Ueber die Erweichung des x zu y in ἀμολγός vgl. 
C. E. 522 ff. — 8) Corssen II. 151 f. — Vgl. noch Anm. 2 pag. 699. 

mala tüchtig, stark, in hohem Grade. 

μάλα stark, heftig, sehr, gar sehr, gar, ganz; versichernd: 
traun, fürwahr (v v, doch zuweilen bei Hom. v. in arsi); Compar. 
(μαλ-ζον) μᾶλλον mehr, stärker, heftiger, lieber, eher; Superl. 
µάλ-ιετα zumeist, am meisten, ganz besonders, vorzüglich, gar 
sehr; µαλ-ερό-ς (poet.) hefüg, gewaltig, stark (Hom. Beiwort des 
Feuers IL 9, 242. 20, 316. 21, 375)"). 

möl-ior, -ius besser (altl. melios C. Sal Varro 1. 1. 7. 26, 
melios-em ibd. 27, melios-ibus Fest. p. 264)?); melior-are verbessern, 
in besseren Zustand versetzen (Cod.), meliora-ti-o(n) f. Verbesserung 
(ibd.), melior-e-sco (βελτιοῦμαι Gloss. Philox.). 

F. W. 478. — Ahrens KZ. VIII. 3858: goth. vasla, ags. vel (bene), 
lat. verstärkend vel, valeo, validus, valde, Skr. bala (bis); melior , βέλτε- 
eog. — Ebenso Bickell KZ, XIV. 426. — Corssen B. 289: mal tenere: 
ual-c haltbar, fest, sehr, μᾶλλον melius fester, stärker = mehr, besser; 
zugleich nennt er die Zustammenstellung von Ahrens und Christ t „ganz 
willkührlich“. — L. Meyer vergl. Gramm. I. 65 und Schweizer KZ. XI. - 
76 stellen melior zu ἀμείνων = ausyjov. Diese Zusammenstellung nennt 
Corssen 1. c. „ebenso unbegründet‘ und der Uebergang eines w in | ist 
nirgends erwiesen. — Die von Corssen herbeigezogene, urzel mal halten 
ist jedoch nicht belegt (vgl. PW. V. 596. 601). — SED 589 ist unent- 
schieden, ob µάλα zu Skr. vara-s eximius oder zu alere, Skr. bala-m 
Kraft, ka]. vel-ij, vel-ikü magnus zu stellen sei. „Wir begnügen uns, den 
Compar. μᾶλλον d.i. µαλιον als Correlat von melius zu fassen.“ — "Sch. 
W. s. v.: pea offenbar verwandt mit ueyas, µεγάλα. — S. W. s. v. 
unentschieden wie Curtius. — 1) Anders: Christ p. 257: svar leuchten, 
£F = u; Düntzer KZ. XIV. 18 und Sch. W. s. v.: zu µαλάσσω, μαλ- 
ακός, ἁμαλδύνω: schwächen, erweichen = schmelzen, verzehren. — 
2) Corssen I. 282. 236. II. 83. 88. 

mälo gräkoitalisch: Apfel. 
μῆλο-ν n. Apfel, überh. Kernfrucht, Kernobst (Hom. Ἡ. 9. 542. 

Od. 7. 120, Schol. πάντα τὰ ἀκρόδρυα); µηλ-έαν µηλ-έη f. Apfel- 
baum (Od. 7, 115. 11, 589. 24, 340 hier zweisilbig), µήλ-ειο-ς 
vom Apfelbaum, ηλέτη- -g von Aepfeln bereitet (olvog Aepfelwein), 
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µήλ-ενο-ς, µηλινό-ει-ς id., auch quittengelb, μηλ-ών (ῶν-ος) m. Obst- 
garten (Kallim. E. M. 130. 29), µηλο-ειδής, μηλ-ὥδης, µηλινο-ειδής 
apfel-förmig, -artig, quittengelb, µηλ-ίζω dem A. ähnlich, quitten- 
gelb sein (Diosc.). 

mälu-m n.  µῆλο-ν; mälu-s f. = µηλ-έαι malinu-s = µήλ- 
10-65 ^n Apfelbaum geh. (Pin. 15. 13. 12), lignun (Colum. 
3. 8. 7 

F. W. 478. — Hehn p. 207. 210. 272. 537: μᾶλον die grössere 
Baumfrucht überhaupt, dann: Apfel, Quitten, Granate; malum hat den 
Schein eines Lehnwortes aus dem Griech. — Lottner KZ. VIL 175. 61). 
— ο eber KZ. V. 2356: W. mas blühen, nähren, fettigen (mas-lu-s = 
ma-lu-s) 

MASG tauchen; eintauchen. — Skr. magg [Gramma- 
tiker: masg] untersinken, versinken; caus. untertauchen, eintauchen, 
versenken (PW. V. 430). 

merg-öre (mer-si) tauchen, eintauchen, versenken; tibertr. ver- 
bergen, Part. (*merg-tu-s) mer-su-s; merg-u-s m. Taucher (Vogel), 
Demin. mergü-lu-s m. (Vulg.); (*merg-ti-ón) mersi-ö(n) f. Ein- 
tauchung (βύθισις Gloss. Philox.); Intens. mer-tä-re (Acc. ap. Non. 
p. 133), mer-sä-re mit aller Gewalt eintauchen, übertr. versenken, 
verderben; Frequ. mergi-tü-re (Tert.), mersi-täre (Solin. 45). 

B. Gl. 282b (magg per assimil. e marg ortum esse videtur). — F. 
W. 151 (vgt. lit. mazgoju — lett. masgóju ich tauche ein, wasche; ksl. 
mezga f. Saft). — Kuhn KZ. III. 69 9 (wahrsch. lat. rg, akr. 66 = ülte- 
rem dg). XVII. 234. 

1) MI in den Boden einsenken, errichten, bauen. — 
Skr. mi in den Boden einsenken, befestigen; gründen, aufrichten, 
errichten, bauen (PW. V. 763). 

(mai-ta Aufgerichtetes, Säule, Pfosten) mö-ta f. alles Auf- 
gerichtete, Schober, Haufe, Meiler (Kohlen), Dieme; speciell: die 
Säule am Endpunkt der Rennbahn; dann: Wendepunkt, Endpunkt, 
Zielpunkt, Demin. mela (Plin. ep. 5. 6. 35); met-ali-s (Adv. -ter) 
in eine stumpfe Spitze auslaufend (forma, Tert. p. 355), met-äriu-s 
zum Gränzstein geh. (Arnob. 2. 70); meta-re (sehr selten), metä-ri 
messen, abmessen, abstecken; übertr. durchschreitend abmessen — 
durchwandern, metá-ti-o(n) f.  Absteckung durch Grünzzeichen (Col. 
3. 15. 1), Quartiergebung (Nov. Theod.), metä-tor (tör-is) m. Ab- 
stecker, Abmesser, Quartiermeister (Nov. Th.), metator-iu-s zum 
Quartiermacher geh. (Sidon. ep. 8. 11), metatur-a f. = melatio 
(Lactant. 4. 11. 13). 

F. W. 153 (mi aus ma); F. Spr. 355; KZ. XXI. 6 (mai-ta euro 
püisch; vgl. Skr. πιεί Pfeiler, Pfosten; alinord. meidh-r m. Baum, Balken 
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Stange, lett. m2-ta-s m. Zaunpfahl. — Corssen I. 481: ma messen. — 
PW. c.: mi 1) in den Boden einsenken u.s. w. (s. oben), 2) = mà 
messen, 8) ermessen, erkennen, wahrnehmen. 

2) MI gehen. — Skr. maj gehen, sich bewegen (unbelegt) 
(PW. V. 560); Zend mi führen. 

mi. — (*mi-es, "miä-re) meü-re (vgl. i, c-o pag. 80) gehen, 
meä-tu-s (fus) m. Gehen, Lauf, Gang, Bahn, Weg, meü-culu-m n. 
id. (Mart. Cap. 8. 274), meä-tor (tör-is) m. der Wanderer, Rei- 
sende, meä-bili-s gangbar, zugänglich; durchdringend (Plin. 2. 5. 4); 
S6-mY-ta f. Fuss-pfad, -steig (als abseits gehender), (übertr.) Bahn, 
Lauf, semit-a-ti-m fusspfadweise, stets auf F. (Titin. ap. Charis. 
p. 194), semit-äli-s zu dem F. geh. (Verg. Cat. 8. 21 vota semi- 
talibus deis, ἐνόδιοι), semit-üriws auf dem F. befindlich (Catull. 
37. 16); (*me-nu-s, *mena-re) pro-minà-re vorwärts treiben (App. 
Met. 9. p. 229. 24); (*mi-g-ru-s) mi-g-rü-re wandern, weggehen, 
überschreiten, sich verwandeln; trans. (etwas beim Weggehen) 
fortnehmen, fortschaffen, übertragen; migrä-ti-ö(n) f. das Weggehen 
u. 8. w., migrü-lor m. (μετανάστης Gloss. Gr. Lat.). 

B. Gl. 297a. — F. W. 168: meare, minare, daher franz. mener, mhd. 
menen treiben, lit. minü, kel mina treten, zertreten. — Corssen lI. 212. 
N. 252. Walter KZ. X. 199. ΧΙ. 429 f.: se: *se-mu-s == seorsus, separa- 
tus, dazu semi-ta; W. mi wechseln (Skr. apa-maje muto): meare, migrare 
den Ort wechseln = gehen. — Dagegen vgl Corssen l. c. und C. E 
394: Die skr. W. ma (me) ist vielleicht mit meare zu vergleichen, die 
man auch für migrare angenommen hat. Hier ist vieles noch unerledigt. 

3) MI verletzen, zerstören; zu Grunde gehen; mi-8 
kämpfen, ankümpfen. — Skr. mi (mi) übertreten, verletzen; 
vereiteln, verändern; mish wetteifern (unbelegt) (PW. V. 764. 
787. 790). 

mi-s. — μῖ-ς-ος n. Hass, Feindschaft; µις-έ-ώ hassen, ver- 
abscheuen (Hom. nur Il. 17. 272 ulonoev à' ἄρα mv es war ihm 
ein Gräuel, dazu Schol μισητὸν ἠγήσατο, οὖν ἠθέλησεν, µισή-σομαι 
als Fut. Pass. Eur. Ion 597. Troad. 659); µιση-τό-ς gehasst, hassens- 
werth, µισητ-ικό-ς zum Hassen geneigt (Sp.), µιση-τή-ς m. Hasser, 
µισητ-(ζω = µισέω (Hes.), µίση-τρο-ν (Paul. Sil. 74. 63), -Θρο-ν 
(Luc. D. Mer. 4) n. Mittel, Hass gegen Jemand zu erwecken, µέση- - 
µα(τ) n. das Gehasste, Gegenstand des Hasses. — µεσ-: µισ-άνθρω- 
πος den Menschen hassend, Menschenfeind, µίσ-εργος Arbeit hassend, 
µισ-έρως Liebe hassend u. s. w.; 00-: µισο-βάρβαρος Barbaren, 
Ausländer hassend, μισο-βασιλεύς Königshasser, µισο-γύνης, μµισό- 
γυνος Weiberfeind u. 8. w. 
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mis. — mis-er (era, Erum) elend, unglücklich, jämmerlich, 
kläglich, misslich, Adv. misere, miseri-ter, Demin. miserü-lu-s, misel- 
lu-s; miser-ia f. Elend, Unglück, Noth, Plur. Leiden, Mühselig- 
keiten, Beschwerden, miseri-fi-d.o (in-is) f. id. (Ace. ap. Non. Ρ. 136. 
18. 20), miseri-mon-iu-m n. id. (Laber. ap. Non. p. 214. 20); miserä-ri 
(act. miserarent Accius ap. Non, p. 470. 23) bemitleiden, bejammern, 
beklagen, Verbaladj. misera-ndu-s bejammernswerth, jämmerlich, 
kläglich (Adv. miseranter Gell. 10. 3. 4), miserä-tor (Juvenc. 2. 
295), miser-ior (Venant.) m. Bemitleider, misera-ti-o(n) f. das Be- 
mitleiden, Mitleid, misera-bili-s (Adv. -ler) = miserandus; misere-re 
(miser-ui), -ri (miser-i-tu-s; miser-Iu-s Scip. ap. Macr. sat. 2. 10. 
Hygin. fab. 58) bemitleiden, sich erbarmen; Inchoat. misere-sc-ére 
Mitleid empfinden; elend werden (Plaut. Ep. 4. 1. 1). 

mais. — maes-lu-s betrübt, traurig, schwermüthig, (übertr.) 
finster, traurig, unheilvoll, unglücklich, Adv. maeste (maesti-ter 
Plaut. Rud. 1. 5. 6), maesti-tia, -tu-d-o (nis) f. Betrübniss, Traurig- 
keit u.s. w., maestä-re betrübt machen (Laber. ap. Non. 137. 27); 
maeré-re jammern, klagen; bejammern, beklagen, maer-or (ör-is) 
m. Jammer, Klage. 

Corssen I. 328. 377. (mi, mi zerstören, zu Grunde gehen, mi-sh 
kämpfen, Westerg. Rad. |. Sanskr. Benfey Chrest.; doch anders PW. 1. c.) 
— C. E. 582; dazu Schweizer-Sidler KZ. XII. 310: „es mag immerhin 
µέσος mit miser u. s. f. derselben W. sein; aber dann müssen die Ab- 
leitungen von dem Grundbegriffe etwa einer gewissen Bewegung der 
Augen nach zwei verschiedenen Seiten sich entwickelt haben: Bei der 
Traurigkeit sinkt mit dem Muthe das Auge, wie das so schön im got. 
gaurs, im deutschen traurig (von driusan fallen) sich ausspricht." Vgl. 
noch dens. ibd. 228. XIX. 302. — Derselbe lobt (XVIII. 808) Gore 
Deutung: miseret als causat. Denomin. „es macht unglücklich“. — Grass- 
mann KZ. ΧΙ. 90: miseret. unzweifelhaft für miserat. Dazu Schweizer- 
Sidler KZ. XIV. 146: miseret, paenitet me alicuius rei finden ihre tref- 
fendste Analogie im ahd. mih ist wunder, mih ist firwiz u. &. (Grimm 
Gramm. IV. 242 ff). Vgl. noch Froehde KZ. XXII. 258. — B. Gl. 1910: 
dvish odisse. Ewaldius huc trahit. µισέω, abiecto d, mutato v in m; si 
re vera huc pertinet, nititur forma causat. dveshájami ; abiecto Pon a 
phthongi & elemento et producto posteriore. Dagegen C. E. Lc: 
lehnen jede Verwandtschaft von deish mit µέσος, µισέω (Christ 261) a abe 

MIK mischen. — Skr. mit mischen in: mig-rd vermischt, 
vermengt, gemischt, mig-la id.; miksh (wohl eine desiderat. Bil- 
dung von der in micrd, migla erhaltenen W. mic) mischen, zu- 
sammenrühren; causativ: wmrühren,-mengen (PW. V. 766. 783). 

mik. 
(qux) nıy (x zu y wohl zuerst zwischen Vocalen und vor dem 

Nasal); (qux-ox, wy-ox) μῖ- -εγ1). — utcy-w (so nur Hom. und 
Herod. im Prüs, Imperf.), μῖγ-νυ-μι, μιγ-νύ-ω (zuerst Pind., dann 
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Att.) mischen, vermischen, verbinden, vereinigen, verknüpfen; Pass. 
sich mischen, zusammenkommen, sich gesellen, Verkehr haben; 
sich in Liebe vereinigen, der Liebe pflegen (Fut. µίξω, Aor. ἔ-μιδα, 
Inf. witeı, Perf. Pass. µέ-μιγ-μαι, Aor. ep. synk. 3. Sg. ἔ-μικ-το, uix-ro, 
Aor. Pass. ἐ-μίχ-θη-ν. &-uly-n-v; Fut. Pass. μζγή-σομαι Il. 10. 365, 
sonst µέξοµαι mit pass. Bedeutung, Fut. III. µε-μίξ-ομαι Hes. O. 
177. Aesch. Pers. 1052; Iterat. µισγ-έ-σκ-ετο Od. 18. 325, ἐ-μισγέ- 
oxovro Od. 20. 7); Verbaladj. µικ-τὸ-ς gemischt, zu mischen; Adv. 
uly-a®), µιγά-δην., uly-da, wly-önv, M5 gemischt, vermischt; (μῖγ-τε) 
μῖξι-ς f. Mischung, Vermischung, µεξί-α-ς m. Mischer (0 μιγνύων 
Hes.), Μιξιά-δη-ς ein Athener (Κηφισιεύς Is. 6. 10); µιγ-ά-ς (άδ-ος) 
gemischt, vermischt, (wyad-joues) μιγάζοµαι = µέγνυµαι (Od. 8. 
271. Orph. Arg. 341), µιγ-μό-ς m. (D. L.), μῖγ-μαί(τ) n. Mischung; 
ulydaloı (ἀναμεμιγμένοι Hes.). — ἄ-μεκ-το-ς nicht zu vermischen, 
übertr. ungesellig, unvereinbar, wild; unvermischt, rein; (ἆ-μικ-τ- 
αλο-εντ) ᾱ- μιχθ-αλό-ει-ς (nur 4ἤμνον ἀμιχθαλόεσσαν Il. 24. 753) 
unzugänglich, unwirthlich, unbequem für den Verkehr; vgl. auyde- 
λόεσσαν ἤτοι ἀπρόσμικτον, ᾗ ῥαδίως οὐ µέγνυται ὃ ἀπὸ τῆς Θαλάσ- 
σης, καθὸ ἀλίμενός ἐστιν Schol.)?). — (µιγ-τ-ια) -μιξία f.: ἆδελφο- 
µιξία Ehe des Bruders mit der Schwester (Tzetz.), ἆμπελο-μιξία 
Begattung mit Weinstöcken (Luc. v. h. 1. 9), δουλο-μιξία ehel. 
Gemeinschaft mit Sklavinen (Tzetz.) u. s. w.; -μιγ-ες: ἆερο-μιγής 
mit Luft vermischt (Sp.), «wpe-uyns allseitig gemengt (Lex.), 
ἄργυρο-μιγής mit Silber gemischt (Strabo) u. s. w.; wE-: μιξ-άνθρω- 
zog Halbmensch, wö&-inv Mischgrieche, Halbgrieche, µιξ-οδία 
Mischweg, Kreuzweg u. s. w.; uıEo-: µεξο-βάρβαρος halbbarbarisch, 
μιξό-θηρ halb Thier, halb Mensch, thiergemischt, µιξο-πάρθενος 
halb Jungfrau (von der Sphinx); picy-: µισγ-άγκεια (IL 4. 453) 
Bergthalvermischung d.i. Thalkessel (Ameis)*), µισγ-οδία — μιξ- 
οδία (Hes.), woyö-vouog Land mit gemischter Weide, Gemein- 
weide (id.). 

mik 
(mic-sc) mi-8c-öre — µίσγω [sc hängt sich dem ganzen Stamm 

an] (Perf. misc-ui), Part. mis-tu-s und (*mic-sc-lu-5, mic-s-iu-s) mix- 
tu-s°) == puxxóg, mixt-(mist-Jic-iu-s gemischter Abstammung, Misch- 
ling (ovuwatog), mix-(mis-)ti-m = µίγα u. 8. w. (Lucr. 3. 566), 
mix-(mis-)tiö(n) f. = uitig, mir-(mis-)türa f. id., mistur-à-tu-s = 
mistus (Pelagon. a. v. 6); mizt-(mist-Jariu-s m. Mischgefäss für 
Wasser und Wein (Lucil ap. Non. p. 546. 30); (*smisc-u-s, * miscá- 
lu-s) miscel-lu-s (miscillus Marc. Cap. 9. 309) = mistus, miscell- 
än-eu-s id.; als Subst. PL m Speisengemengsel (Juv. 11. 19), 
Schriften vermischten Inhaltes (Tert.), miscell-iön-es die welche 
schwankender, unentschiedener Meinung sind (nach Paul. D. p. 123); 
pro-misc-u-s (Liv. 5. 13), pro-misc-uu-8 vermischt, nicht ver- 
schieden, ungesondert (grammat. promiscua, quae epicoena dicuntur 
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Quint. 1. 4. 24); (übertr.) gemein, gewöhnlich, Adv. pro-misce, 
-miscue, pro-misc-a-m (wt méa laetitia. laélus promiscám siet. Plaut. 
Pseud. 4. 5. 11; celera promiscam voluit communia haberi Varr. ap. 
Non. p. 361. 25). 

B. Gl. 996a. — Corssen II. 288. — C. E. 836. 523. 632. 651; C. V. 
I. 160. 10). 189. 38). 268. 973 f. 281. 3). IL. 62. 824. 388. 397. — F. W. 
153. 386. 479; F. Spr. 135. 856 (ms). — Fritzsche St. VII. 389. — 
1) Vgl. besonders C. V. 1. 281. 3): mik (Skr. mic-ra-s), mik-s (Skr. mik-sh), 
mik-sk (lat. misc-eo) J. Schmidt Vocal. I. 123 vermuthet ansprechend, 
dass die für µέσγα, μίξαι, uixco wohl bezeugte Naturlänge auf der Nach- 
wirkung eines Nasals beruhe, so dass µιγγ-σχω als Grundform anzusetzen 
wäre. Das innere y sei aus der in µέγνυμε enthaltenen Sylbe »v ent- 
standen. — Schleicher KZ. XI. 819: παάσχω : "παῦ-σκω = µίσγω : "μιγ- 
exe d.h. vor -6xe-schwand der Wurzellaut, dessen Qualität sich aber 
auf das κ von exo übertrug, nach geschwund. Aspir. ward x zu z, nach 
geschwund. Media y ward x zu y. — 2) Kissling KZ. XVII. 200: µίγα 
gehört mit seinen Compositis ἄμμιγα und σύμμιγα wohl ohne Zweifel 
zum St. µιγεσ-, Wz. µισγ- (vgl. ἁμιγής, ovuuıyns). — 3) Roscher St. 1b. 
105. — So auch Pape W. 6. v.: am besten = ἀπρόσμικτος d.i. αἀλέμε- 
φος unzugünglich, als verlängerte Form von ἅμικτος, Verbindung der 
Suffixe αἷος und οεις. — Anders: Dóderlein n. 1064: ἀμυγδαλόεσσαν 
mandelreich (doch die Mandel erst bei Hippokr. erwähnt). Sch. W. s. v.: 
vermuthlich von einer W. ui; mit eingeschobenem & = ὁμιχλώδης trüb, 
düster, wegen des aus der Werkstätte des Hephästos aufsteigenden 
Rauches (Goebel de epith. Hom. in εις p. 80 Ε). Aehnlich Faesi: wahr- 
scheinlich nach einem Schol. ὁμιχλώδη διὰ τὰ ἑργαστήρια Ἡφαέστου d. i. 
wegen des feuerspeienden Berges. — 4) Schönberg griech. Comp. 1868: 
„mischende Schlucht“. Dagegen Clemm KZ. XIX. 77: „Misch-Schlucht“, 
— b) Brambach Hülfsb.: méxíwus besser als mistus. | 

MIGH netzen, träufeln, seichen. — Skr. mih 1) min- 
gere seichen, 2) Samen entlassen (PW. V. 789). 

µιχ. — ὁ-μιχ-έ-ώ pissen (Hes. O. 729. D. L. 8. 17; Aor. 
ὤμιξεν Hippon. fr. 55 B.5; ἁ-μίξαι Hes.), ὅμιχ-μα(τ) n. Pisse, Urin 
(Aesch. frg. 427). — ὁ-μίχ-λη, ion. ep. ὁ-μίχ-λη. f. Nebel, Nebel. 
gewölk, dicke Luft, ὁμιχλή-ει-ς neblig, wolkig, ὁμιχλο-ειδής, ὁμιχλ- 
ὤδης nebelartig, wolkig, trüb. 

. µοιχ. —  µοιχ-ό-ς m. Ehebrecher, Buhler (moechus Plaut., 
Ter., Hor.), fem. µοιχ-ᾶ-ς (άδ-ος), µοιχ-ί-ς (ἐδ-ος) Sp., µοίχ-αινα 
(Tzetz.), μµοιχ-αλ-ί-ς ({δ-ος) Sp.; µοίχ-ιο-ς, µοιχ-ικό-ς, µοιχ-ίδιο-ς, 
-άλιο-ς ehebrecherisch; µοιχο-σύνη f. Ehebruch; µοιχ-άω, -ἄζω Ehe- 
bruch treiben, µοιχ-ά-τη-ς m. = μµοιχός (Maneth. 4. 305. 1. d); 
(µοιχ-εύ-ς) µοιχ-εύ-ω =  µοιχάῶ» µοιχευ-τό-ς = µοίχιος, µοιχευ-τή-ς, 
-me (τῆρ-ος) = µοιχός, μοιχεύ-τρ-ια f. — µοιχάς, µοιχεί(νΓ)-ία f. 
== μοιχοσύνη: µοιχ-άγρια 8. pag. 15. 

migh. — mi-n-g-óre (Perf. minzi) = ὀμιχέω, Part. minc- 
tus; mic-lu-s (fus) m. das Pissen, mictw-ali-s, mic-lor-iw-s, das P. 
fórdernd, wmic-üi-li-s bepissenswerth (Lucil ap. Non. p. 137. 30), 
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Desid, micturi-re. — (*meig-jo, *meg-jo) möj-öre — mingére!); 

sub-mcj-lu-s der unter sich pisst (Marc. Empir. 26). 

Ascoli KZ. XVII. 272. 10). 327. — B. Gl. 296a. 302a. — Corssen I. 
81. 90. 306. II. 896. — C. E. 194. 715; C. V. I. 288. 874. 877. 11). — 
F. W. 154. 387. 479; F. Spr. 356. — Goetze St. Ib. 179. — L. Meyer 
KZ. VI. 18. -— Miklosich Lex. p. 888 s. v. migla. — 1) C. V. I. 9288. 
374; gebilligt von Goetze St. |. c, Ebenso F. Spr. l. c. — Ascoli l. c.: 
meiho, metjo, mejo. — Aufrecht KZ. 1. 231. Corssen l, c. Grassmann KZ. 
ΧΙ. 48: mig-io, mi-io, mejo. — F. W. l. c.: meh-jere me-Jere. 

MIL sich gesellen, verkehren. — Skr. mil sich ver- 
einigen, sich gesellen, sich einstellen, zusammenkommen; sich 
zusammenfinden (PW. V. 782)*). 

meil, mil. — (St. meii) * meil-e altl. Nom. Sing., dann 
mille geschrieben; Plur. altl. meilica (Mil. Pop. Pol. Ritschl, Prisc. 
Lat. mon. ep. I. LXI. B.), daraus wli-a (minder richtig milli-a) 
n. Zusammenhüufung, Masse, Menge, daher die runde Zahl „Tau- 
send^ (als Masse oder Summe von Einheiten), übertr. für eine 
ungeheuer grosse Zahl; qmi-, mill-esimu-s der tausendste, mmi., 
mill-éni je 1000 (zu -esimus, -Eni vgl. pag. 339), mil-, mill-en-ariu-s 
1000 enthaltend, mil-, mill-iens, -ies tausendmal, uneig. unzählige- 
mal; mili-, milli-ariu-s zum T. geh., ein T. in sich enthaltend, als 
Subst. n. Meilenstein (eine Entfernung von 1000 Schritten = röm. 
Meile anzeigend) (siliarii eine christl. Secte, welche an das 
1000j&hrige Reich glaubte, χιλιασταί, August.), miliar-, milliar- 

, ensi-a. 1000 (Schritte oder Säulen) enthaltend. — (St. meilit) 
meile-s altl., mIle-8 (mili-t-is) m. Pl. (zusammengezogene, zusammen- 
kommende) Wehrleute, Waffengenossen, Sing. Wehrmann, Waffen- 
genosse, Krieger, Soldat; malit-ia f. Kriegsdienst, Felddienst, Feld- 
zug, (coneret) Krieger- oder Soldatenstand, Demin. militio-Ia f. ge- 
ringer Kriegsdienst (Suet.), militäri-s (Adv. -ter) den Kriegsdienst 
u. 8. w. betreffend, kriegerisch, soldatisch, militärisch; (*milit-u-s) 
milita-re Kriegsdienste thun, Soldat sein; com-milit-w-m n. Kriegs- 
genossenschaft, Kameradschaft, commilit-ö(n) m. Kriegsgenosse, Ka- 
merad. 

*) Diese im Epos und auch bei Kälidäsa, wie es scheint, noch 
nicht‘ vorkommende Wurzel (im Dhätup. kann sie später eingefügt 
worden sein) ist wohl aus mith hervorgegangen [mith sich gesellen, hart 
an einander kommen, zanken, Vorwürfe machen, altercari PW. V. 116] 
PW.1.c. — Corssen I. 383. II. 209; B. 810 £.; N. 259. — F. W. 155. 
1006. — Schweizer KZ. II. 299: miles aus mille „der in, mit Tausenden 
geht“. — Aehnlich Klotz W. s. v.: wörtlich der „Tausendgänger‘“, wie 
ales der Flügelgänger, comes der Mitgänger u.s. w. (Varro l. Ἱ. 6. 89: 
milites, quod. triunt milium. primo legio fiebat, ac singulae tribus Titsen- 
sium, Ramnium, Lucerum milia singula militwm mittebant). — Anders 
Walter KZ. X. 201: µισθό-ς: *mis-du-s, * mi-dw8, *mi-di, *mi-di-t, mi- 
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li-t; anders wieder KZ. XII. 413*: W. mar, mal: mir-millo (Kämpfer; 
redupliciert), mil-es Soldat, Skr. malla pugil, &-ulla Kampf, μµάρ-ναμαι 
kämpfen. — Ueber das Suffix in mili-t = mili-w vgl. G. Meyer St. V. 52. 

1) MU 1) binden, festigen, schliessen, 2) den Mund, 
die Augen schliessen. — Skr. ΠΠ, mav binden (PW. V. 
604. 847). 

1) Binden, festigen, schliessen. 
μυ. — (d-uv-vjo) ἀ-μύνω (ausschliessen =) abwehren, ab- 

wenden, abhalten; Med. von sich abwehren, für sich abwehren = 
sich wehren, kämpfen (Fut. ἀμυνῶ, Aor. nuvve, Inf. ἀμῦναι, Med. 
Hom. nur Opt. ἀμυναίμην Od. 2, 62. 12, 114), daneben: ἀμυνα- 
9-ere (Arist. Nub. 1322), -&v (Soph. O. C. 1015), -ov (Aesch. 
Eum. 438)'); ἁμυν-τ-ικό-ς abwehrend; (ἀμυν-α) ἄμον-α f. Ver- 
theidigung, Rache?), ἄμυνη-τί vertheidigungsweise, ἆμυν-τήρ (τῆρ-ος) 
m. Vertheidiger, ἀμυντήρ-ιο-ς vertheidigend; ἁμύν-τωρ (τορ-ος) m. 
Abwehrer, Helfer, Beistand, Beschützer; ’Auvv-la-s, "4uvv-ra-g 
makedon. König (560— 498 v. Chr.), nach ihm mindestens 12 
Makedonier genannt (der Name kaum in vormaked. Zeit üblich), 
᾽Αμύν-ται ein thesprotischer Volksstamm, ᾽ἁμύν-τωρ (τορ-ος) Sohn 
des Ormenos, Vater des Phónix (IL), Name eines Atheners und 
zweier Makedonier, ’Auvv-wv (οντ-ος) ein Athener. — (pv-vje) pü-vn 
f. Vorwand, Ausflucht, Zógerung?) (nur Od. 21. 111 un μµύνῃσι 
παρέλκετε, dazu Schol. προφάσεσε); µύν-α-σθαι Alk. fr. 86. B. (προ- 
φασίζεσθαι Eust.). 

2) Den Mund, die Augen schliessen. 
uu. — μύω sich schliessen, sich zuschliessen (von Mund und 

Augen). (Fut. µύ-σω, Aor. ἔ-μυ-σα, Hom. nur Il. 24. 637 μῦσαν 0008, 
Perf. µέ-μυ-κα, Hom. in tmesi: σὺν Ó' ἔλκεα πάντα µέμυκεν Tl. 24. 
420; © im Prüs. Fut. Aor., erst bei Sp. auch lang)); ἆνα-μύειν΄ 
ἀναβλέπειν (Lex); µύ-οι-ς f. das Schliessen des Mundes, der Augen 
(Βρ.). — μύ-ώψ (ωπ-ος) die Augen schliessend, blinzelnd, kurz- 
sichtig (der um Entfernteres zu sehen, die Augen schliessen muss), 
µυωπ-άζω kurzsichtig sein, µυνωπ-ία f. Kurzsichtigkeit, µυωπ-ία-ς 
= woy, µυωπιά-ζω = µυωπάξω, µιωπία-σι-ς f. = uvonle. — 
nu-ivda παίζειν Blinzelns spielen, ein Kinderspiel mit verschlossenen 
Augen, wie unser Blindekuh. — μυ-ά-ώ blinzeln, den Mund zu- 
sammenkneifen (τὰ χείλη πρὸς ἄλληλα συνάγειν Schol. Ar. Lys. 126); 
uot-uv-&-o id. (Hes.). — μύ-ζω (Xen.) neben µυζέω, µυζάω (Ael.) 
saugen (ἆκ-μυζήσας Il. 4. 218); μύξει' θηλάζει, λείχει, πιέζει Hes.?). 
— (μυ-λο) μύλλο-ς m. (Lex.), μύλλο-ν n. (Poll. 2. 90) Lippe 
(τὰ γὰρ zelln μύλλα προσαγορεύουσι Phot.), μύλλ-ω die Lippen 
zusammendrücken, bei geschlossenen Lippen einen Laut von sich 
geben, mucksen; μυλλ-ίζω, μυλλ-αίνω die Lippen verziehen, höhnisch 
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lachen, verspotten. (Lex.); μοι- -μύλλω᾿ (μοιμύλλειν' θηλάζειν, ἐσθίειν, 
xol τὰ χείλη προσάπτειν ἀλλήλοις Hes.)*). — µυ-κό-ς, μύ-τη-ς, uv- 
ıl-s, μύτ-τη-ς» µυτ-τό-ς, μύ-δο-ρ» μυ-ν-δό-ς stumm (ἄφωνος Hes.); 
μουκ-ίζει΄ σιγᾶ, µέμφεται τοῖς χείλεσι (id.)9). — μυ-έ-ω (mit Rück- 
sicht auf gewisse symbolische Gebräuche und Ceremonien bei den 
Mysterien) in die Mysterien einweihen (of μεμυημένοι die Ein- 
s reibten), überhaupt: unterrichten, lehr en; µνη-τή-ς m. der Ein- 
weihende, μύη-σις f. das Einweihen, µύη-μαί(τ) n. das Eingeweihte, 
die Einweihung; μύ-ς-τη-ς m. der Eingeweihte, µύ-σ-τι-ς (τιδ-ος) f., 
μυσ-τ-ικό-ς die Geheimnisslehren betreffend, geheimnissvoll, inystisch, 
μυσ-τήρ ( τῆρ-ος)2 = μύστης) µυοτήρ-ιό-ν n. Geheimniss (ἄῤῥητα 
καὶ ἀνεξήγητα Hes.), τὰ u. Mysterien, religiös-politische Geheim- 
lehren, von den samothrakischen M. (Her. 2. 51), besonders aber 
die eleusinischen der Demeter, von denen τὰ wxe« im Monate 
Anthestherion, τὰ μεγάλα im M. Bo&dromion zu Athen gefeiert 
wurden; die heiligen Lehren. und Sakramente (N. T.); alles un- 
verletzbar Heilige (σεμνὰ στεμμάτων μυστήρια Eur. Suppl. 470), 
hornos 0-5; -ακό-ς = μυστικός, μυστηρι- ἄζω = μυξω, µυστηρια- ᾿ 
σ-μό-ς m. = μύησις, ("μυστηριό-ω, "μυστηριώ-τη-ς) μυστηριῶ-τι-ς 
(τιδ-ος) f. zu den Μ. geh. (u. σπονδαί der Waffenstillstand während 
der Feier der eleusin. M., Aesch. 2. 133), µυστηρι-ώδης mysterien- 
artig (Plut. ); uvor-ay óc in die M. einführend, einweihend. 

nor’). — (uoF-uo) μῶ-μο-ς m. (vgl. pg. 731 wil-Ko, -αίνω) 
Spott, Hohn, Tadel (Hom. nur Od. 2. 86 μῶμον ἀνάψαι einen 
Schandfleck anhängen), µωμά-ομαι, ion. ankam (μωµήσονται Tl. 
3. 412), µωμ-εύ-ω (µωμεύῃ Od. 6. 274), µωμ-αίνω (Hdn. Epimer.) 
verspotten, höhnen, tadeln, μωμη-τό-ς (-λό-ς id.) t&delnswerth, μωμη- 
τή-ς m. Spötter, Tadler, μώμη-σι-ς f. das Spotten u. s. w., μώμη- 
µα(τ) n. das Verspottete, Gegenstand des Spottes u.s. w.; 'UW-uap 
n. poet. == μώμος (Lykophr. 1134. Lex.) — (mov, mu) uuf: 

μῦ-μο-ς m. (Gramm.), μῦ-μαρ n. (Hes.) — μῶμος, μῶμαρ, μύμαρ-ίζω 
(Gramm.) — μωμάσμαι; ἁ-μύ-μων (µον-ος), ἄ-μυ-μο-ς (Hes.) un- 
tadelig, tadellos, lobesam, trefflich, herrlich (poet.; auch Plut. Num. 20 
Blos)?); ᾽Αμύμων, ' duvudiv-m (Danaide, Quell und Bach der Lerni). 

1) Binden, festigen, schliessen. 
má, moi, moe?). — mü-ni-s verbindend = gefällig, dienst- 

fertig; com-mtni-s (co-moi-ne-m SC. de B.) mitverbunden = ge- 
meinsam, gemeinschaftlich, allgemein, öffentlich; übertr. sich gleich- 
stellend, herablassend; als Subst. n. das Gemeinsame V) Adv. com- 
münster (-tus Varr. ap. Non. p. 510. 5), commüni-ta-s (tatis) f. 
Gemeinschaft, Geselligkeit, Herablassung, commüni-ö(n) f. gemeinsch. 
Antheil, Besitz (die christliche Gemeinschaft Eccl, c. sacri altaris 
von der Communion, Angust.); (* müni-cu-8) münica-re (Paul. Diac. 
p. 152. 6), com-municäre gemeinsam machen, mittheilen, theil- 
nehmen (erniedrigen Tert.; intr. verkehren, sich gemein machen 

- 
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Eecl), als Deponens nur Liv. 4. 24. 2 (cum. quibus spem integram 
communicati non sint), communica-ti-ö(n) f. Theihaftigmachung, 
gegenseitige Mittheilung (-éus m. App.), communica-ior m. Theil 
nehmen lassend (Arnob.), Theil nehmend (Tert.), communica-bilis 
(Adv. -ter) mittheilbar (Boöth.), communica-t-ivu-s zur Mittheilung 
dienend (id.); communic-üriu-s (dies: in quo omnibus diis commu- 
niter sacrificabatur Paul. D. p. 220. 19 M); im-müni-s nicht ver- 
bunden == frei von Dienst, Verpflichtung, Abgabe, nichts bei- 
tragend (ἀσύμβολος), untheilhaftig, befreit, ledig, rein, immuni- 
ta-s (tati-s) f. Freiheit von Dienst u. 8. w.; miuni-cep-s, -CWp-iu-m 8. 
pag. 112; mün-us (ér-is) n. (altl. moenus Lucr. 1. 30) Verpflich- 
tung, Dienst, Geschäft, Amt, Verrichtung, Leistung, Geschenk, 
Gabe 11): Demin. münus-culu.m n. (Cic. fam. 9. 12), muner-äli-s, 
-üriu-s zum Geschenk geh. (Subst. Geber der Gladiatorenspiele); 
(*muner-u-s) munerä-re schenken, beschenken, erweisen, munerä- 
tor m. Schenker, Geber der Glad., munera-ti-ö(n) f. das Schenken 
(Dig.), munerä-bundu-s beschenkend (App. Met.); muni-ficu-s s. 
pag. 384; re-munerüri wieder vergelten, wieder vergeltend be- 
schenken, remunerä-tor m. Wiedervergelter (virtulum Or. inscr. 1140, 
Tert), remunera-ti-o(n) f. Wiedervergeltung, remunerä-bili-s ver- 
geltbar (J. Saresb. ep. 143). — St. moe-ni: altl. Sing. moe-ne, Pl. 
moe-ni-a n. (Gen. moeni-orum Cledon. p. 1898; Abl. moeni-is Inscr.) 
verbundenes Mauerwerk, Schutzmauern, Stadtmauern, poet. Mauern 
überhaupt; ad-moenire Mauern anbauen (Plaut. Ps. 1. 3. 149), ante- 
moenire mit Vormauern versehen (id. Mil. gl. 2. 2. 66); (moeni-re =) 
münI-re eine Mauer aufführen, einen Ort ummauern, befestigen; 
übertr. schützen, wahren; speciell: (einen Platz oder Weg) sicher, 
fest, gangbar machen, bahnen; Pari. mwni-w-s verwahrt, gesichert, 
fest (übertr. munita viai der Damm der Zähne Lucr. 3. 497, vgl. 
ἔρκος ὀδόντων): Intens. muni-täri (Cic. Rosc. Am. 48. 140); muni- 
tor (toris) m. Befestiger, Ingenieur, Minirer, muni-türa f. Um- 
zäunung, Einfriedigung; muni-tiö(n) f. Befestigung, Verschanzung, 
Schanze, Festungswerk; (speciell) Strassenarbeit, Wegebahnung, 
Demin. munitiun-cula f. (Vulg.); muni-men (min-is), -mentu-m n. 
Befestigungs-, Schutz-mittel, Schutz-mauer, -wehr, Stütze. — moe- 
ru-s (Varro 1. 1. 5. 32. 41), moiru-s (Or. inser. 566), mü-ru-8 
m. Mauer, bes. Stadtmauer; übertr. Wall, Damm, Umhegung, 
Schutzmauer, Schutz), mür-üli-s zur M. gehörig (corona Ehren- 
preis für die Ersteigung der Mauer), murälium n. eine Pflanze 
(sonst auch murälis herba, parthenium, perdicium genannt), murä-re 
mit M. versehen (Cassiod., Veget.); (pos-mer-iu-m, vgl. posi-merium 
Paul D. p. 248 M., post-moerium Varro L 1l 5. 148 nach Ana- 
logie des damals üblichen post) pö-mer-iu-m n. der längs der 
Stadtmauer innerhalb und ausserhalb freigelassene, abgegränzte 
und die städtischen Auspicien begränzende Raum: Maueranger, 
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Zwinger; übertr. Gränze, Mark?) (vgl. bes. Livius 1. 44. 4: aggere 
et fossis et muro circumdat urbem: ita. pomerium  proferl. pome- 
rium, verbi vim solam intuentes, postmoerium interpretantur esse: 
est autem magis circamoerium, locus, quem. in condendis urbibus 
quondam Eirusci, qua murum duciuri erant, certis circa lerminis 
inaugurato consecrabant elc. Hoc spatium, quod meque habitari ne- 
que arari fas eral, non magis quod post murum essel, quam quod 
murus post id, pomerium Romani appellarunt: et in urbis incre- 
mento semper, quantum moenia processura erant, tantum termini hi 
consecrati proferebantur). 

2) Den Mund schliessen. 
mü-tu-s (= ligatus) geschlossen oder gebunden an der Zunge 

— stumm, nicht redend, schweigend 19), muti-tä-s (fatis) f. Stumm- 
heit (Gloss. Gr. Lat.), müte-sc-ére verstummen, im-mutescere (-mut-ui), 
ob-mutescere (-mut-ui) verstummen, sprachlos werden, schweigen. 

Corssen I. 872, 708. 708. II. 87. — C. E. 324. 588. — F. W. 156. 
480; KZ. XXII. 218. — 1) C. V. II. 841. — '2) Misteli KZ. XIX. 128. — 
3) Vgl. Misteli 1. c. und Lobeck Path. El. I. p. 19. — Anders Döderlein 
n. 148: = Warten, Zögern, von µένω. — 4) C. V. I. 211. 308. II. 406. 
— b) C. V. I. 322. 55). 386. 16). 391. — Roscher St. III. 132. — 6) Deffner 
St. IV. 282. — 7) Brugman St. IV. 160. 6). — 8) Düntzer KZ. XII. 10f. 
— Anders H. Weber Philol. XVI. 712: „stark“. — 9) Vgl. noch Düntzer 
KZ. ΧΙ. 260. Lottner KZ. VII. 166. Weber KZ. VI. 319. — 10) Anders: 
Ahrens KZ. VIII. 336: κοινό-ς com-müni-s (aus com-moinis), goth. .ga- 
snasng ; d. i. κοιν, Fow, lat. moen, mun, goth. mdin. Ebenso kühn ibd. 
Anm.: oder münis, mdins von sam (Verstümmelung des Stammes in m). 
— Fick Spr. 355: m$ wechseln: maina, com-m&nis; vgl. munia, munus. 
— Schweizer KZ. II. 362: ma messen, Nebenform mi: co-moinis. — Wein- 
hold Gramm. II. $. 231. n. 14: die älteste Form des Prüfixes gam ist 
erhalten in gameini = tom-unis. Aehnlich Walter Quaest. etym. Pro- 
gramm 1864 (dagegen vgl. Schweizer-Sidler KZ. XIV. 489). — 11) Anders 
Kuhn KZ. IL 147: moe-nus; moe gesteigerte Form der W. mi, einer 
Nebeuform von ma. Aehnlich Schweizer l. c. — 12) B. Gl. 299b: mun 
circumdare, vestire. — 18) Vgl. noch Corssen I. 184. 328. 644. 707. 
Goetze St. Ib. 164. — Brambach Hülfsb.: pomerium, nicht pomoertum. 
— Vgl. noch B. Gl. 800b: ut videtur a r. mu ligare — Skr. mulá liga- 
tus. M. Müller Vorl. II. 100. Pictet KZ. V. 330. 

’ 

2) MU schieben, drängen, bewegen, wechseln, wan- 
deln. — Skr. mIV movere; Part. mula in kama-müta [von Liebe 
gedrungen R. V. 10. 10. 11]; a-miv schieben, drängen, aufdrücken, 
ni-miv zudrüngen, niederdrücken, pra-miv hinschieben, drängen, 
bewegen, prati-miv zurück-schieben, -drüngen (PW. V. 795). 

mu. 

naf. — (ἀ-μεί-ω) ἀ-μεύ-ο-μαι (dor.) übertreffen (ἀμεύσασθ᾽ 
ἀντίους Pind. P.1.45; auch im frg. bei Eust.; dazu Schol. παρελ- 
θεῖν καὶ νικῆσαι. Hes. ἀμείβεσθαι, διελθεῖν, περαιώσασθαι), ἆ-μεύ- 



— 135 — 

σιµο-ς gangbar (Ap. Rh. 4. 297; E. M. πορεύσιμον); ἀμευσί-πορος 
wo sich die Wege kreuzen (κατ ἀμευσιπόρους τριόδους Pind. P. 
11. 38; καθ) ἣν ἀμείβεαι πορεία Eust.). — (uaf-g0) -μώ-ρο-ς 
drüngend, stürmisch: ἐγχεσί-μωρο- = mit Lanzen andrüngend, 
Lanzenstürmer (Il 2, 692. 840, Agxades 7. 134, Mvojudóvsg Od. 
3. 188); ἱό-μωρο-ς mit Pfeilen andrängend (Il. 4, 242. 14, 479), 
σινά-µωρο-ς mit Verderben andrüngend, ὑλακό-μωρο-ς mit Bellen 
andrängend (Od. 14, 29. 16, 4)1). 

pF. — (ἀ-μεωω) ἀ-μείβ-ω (vgl vad, &-s(0-m, Aus, λείπω; 
B statt F) wechseln, auswechseln, vertauschen; Med. unter sich 
wechseln, tauschen, eintauschen, daher abwechseln, mit Worten 
abwechseln — erwiedern, antworten; vom Orte vertauschen d.h. 
von einem Orte weggehen; erwiedern, vergelten?) (Fut. ἀμείψ-ω, 
-µαι, Aor. ἡμειψά-μην; Fut. Med. in passiver Bedeutung = einem 
ἀμειφθήσομαι Aesch. Choe. 780); (ἀ-μειβ-τι) ἄμειψι-ς f. Erwiederung 
— Vergeltung, Lohn, Ersatz, Veränderung, ἀμειψι-ῤῥῥυσμίη f. Ver- 
änderung der Gestalt (Demokr. bei Diog. L. 9. 47; das Verbum 
ἀμειψιῤῥνσμέω bei Suid.). 

µοιξ. — ἀ-μοιβ-ή (vgl Aur, Aoın-o-s) = ἄμειψις, ἆμοιβ-ό-ς 
abwechselnd, wechselseitig, ablösend (Il 13. 793; Apoll of ἐκ 
διαδοχῆς ἤκοντες σύμμαχοι), als Ersatz gébend (νέκυν νεκρῶν ἆμοι- 
βὸν ἀντιδούς Soph. Ant. 1054), fem. ἆμοιβ-ἄ-ς (άδ-ος) zum Wechsel 
dienend (χλαΐνα Od. 14. 521), auosße-io-s, ἁμοιβάδ-ιο-ς = ἀμοιβός, 
Adv. ἁμοιβή-δην, ἀμοιβη-δόν, ἆμοιβα-δόν, ἀμοιβη-δίς, auoıßa-Ölc 
abwechselnd, wechselseitig. — (µοι-το) μοῖ-το-ς mutuus {μοῖτον 
ἀντὶ µοίτου Hes. — Gleiches mit Gleichem)5). 

mu. 

(mav) móv. — máüv-6re (Perf. *mó-mó8-i, *mö-öv-i, mov-i) 
bewegen, fortbringen, fortschaffen, entfernen; hervorbringen, ver. 
ursachen; überir. erschüttern, beugruhigen, plagen, erregen, auf- 
reizen‘) (altl. mov-ére in: re-movani[ur] 1. agr. C. I. 198. 49); 
Part. (mov-to) mö-tu-s bewegt, bewogen, gerührt; mö-tu-s (lus) m. 
Bewegung u. s. w.; (speciell) politische Bewegung, Aufstand, Staata- 
ver&nderung, Umwülzung; mö-ti-ö(n) f. = motus; (speciell) Ent- 
fernung vom Range, Degradation; (medic.) Fieberschauer, Demin. 
motiun-cüla f.; mo-tor (tor-is) m. Beweger (Mart. 11. 40), motor- 
iu-3 bewegend; mö-men (min-is) n., mö-men-tu-m n. Bewegung, 
Veränderung, bes. der den Ausschlag gebende Theil = Theilchen, , 
Punkt, Wendepunkt; (übertr.) Beweggrund, Ursache; Befürderungs- 
mittel, Einfluss, Bedeutung, Gewicht, Werth, moment-äna f. kleine 
Münzwaage (leid. or.), moment-än-eu,s momentan, augenblicklich, 
kurzdauernd (Tert.), moment-äriu-s, -0su-s id.; mö-b3li-s (Adv. -ter) 
beweglich, schnell, gewandt; veründerlich, unbestündig, wankel- 
müthig, mobili-la-s (täti-s) f. Beweglichkeit u. s. w.; mobilitäre in 
Bewegung bringen (Caec. ap. Non. p. 346. 14. Lucr. 3. 248); 
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Intens. mö-tä-re hin und her bewegen, (*motä-culü-la) motä-cilla 
f. weisse Bachstelze (quod semper movet caudam Varro 1.1. 5. 11)°), 
motä-tio f. = motio (Tert.), mota-tor m. = metor (id.), mota-men 
n. = mömen (Paulin.), motä-bilis « mobilis (Vulg.); Frequ. moti- 
ta-re oft hin und her bewegen (Gell. 9. 6); com-mot-iae (lymphae) 
ad lacum Catiliensem a commolu, quod ibi insula in aqua commo- 
vetur (Varro 1.1. 5. 71). — (*mov-tà-re) mü-tä-re (vgl. *bov-bus, 
bo-bus, bu-bus pag. 229) von der Stelle bewegen, fortbringen,- ver- 
setzen; ändern, verändern, wechseln, tauschen, verwechseln, ver- 
tauschen®), mutä-tor (töris) m. Veränderer u. s. w., muftalor-iu-s 
zum V. u. 8. w. geh.; Subst n. Wechselkleid, muta-tura f. Geld- 
wechsel, Wechselzahlung (Nov. Maior.) muta-ti-o(n) f. Veränderung 
u. 8. w. (mula-t& Abl., Tert.), muta-bili-s (Adv. -ter) veränderlich, 
unbeständig, mutabili-la-s (täti-s) f. Veränderlichkeit (Cic. Tusc. 4. 
35. 76); muti-ta-re (Intens.) oft vertauschen (namentlich: convivia 
abwechselnd tractiren, Krünzchen halten, Gell) mutita-tiö(n) f. das 
abw. Tractiren, Kr. H. (Verr. Flacc.); müt-uu-8 (vgl mor-Lww-s 
pag. 708) auf Tausch gegeben, geborgt, geliehen; wechsel-, gegen-, 
beider-seitig, Adv. muiu-e, -o, -iter (Varr. ap. Non. p. 513. 16), 
mulu-ariu-s = muluus (App.), mulua-re borgen, leihen (von Jınd.), 
zum Gebrauch nehmen, entlehnen, mutwa-ti-o(n) f. das B. L., mutua- 

 fi-cws geborgt, geliehen (Gell. 20. 1); (*muiu-i-iu-s, *mutwita-re) 
mulwitun-s Desid. (= mutuaturus borgen wollend, Plaut. Merc. prol. 
58 R.)’). — müt-O(r) m. das männl. Glied (Hor. Sat. 1. 2. 68)?), 
muton-iu-m n. id., (*mutoniäre) mulonia-tu-s mit starkem muto ver- 
sehen (Mart. 3. 73). 

C. E. 323. 832. 575; C. V. I. 218. 4). — F. W. 165 £. 479. — Pott 
E. F. I. 126. — Savelsberg KZ. XXI. 141. — 1) PW. V. 851: mürd (von 

^ mu == mi) Adj. drängend, stürmisch (R. V. 3. 48. 6). — Brugman St. 
IV. 161. 14). — C. E. 882. — F. W. 156: „vielleicht“. — Benary KZ. 
IV. 46 ff.: smar gedenken, -μωρο-ς liebend, gedenkend (σεν-άμαρος zweifel- 
haft). — Düntzer KZ. XII. 3: ma streben, -μωρο-ς gierig: speer-, pfeil., 
schad-, bell-gierig; in σιν-ά-μωρος ist « Bindevocal (vgl. xvvepvie, xo- 
δάνιπτρα, ἀταλάφρων u. 8. w.). — Goebel Ztschr. f. Gym. 1862 pg. 687. 
Phil. XIX. pg. 418 ff., ebenso Döderlein ad Il. 2. 692: W. mar glänzen: 
mit Lanzen glänzend, speerberühmt u.s. w. Ebenso Ameis-Henize. — 
Faesi: mar zu Theil werden: Speerkämpfer, dem der Speer, der Pfeil 
als Loos zugefallen ist u. 8. w. — Sch. W. s. v.: mit dem Speer wüthend, 
gierig im Speerkampf (vgl. ἐγχεσέμαργος bei E. M. und Hes.); (wahrsch.) 
gierig im Maulkampf, Maulhelden (wofür bes. Il. 14. 479 ἀπειλάων ἁκό- 
ρητοι zu sprechen scheint) — 2) Zu Skr. mé tauschen, Caus. mapajami 
ziehen das Wort: Benfey Wal. II. 33; KZ. II. 227. VII. 50 f. Bopp Gl. 
8098. L. Meyer KZ. VI. 292. VIII. 958. Walter KZ. XI. 429 f. — 
3) F. W. 155: ma, ms wechseln; mit verkehren, wohnen mit; wechseln, 
tauschen: poir-o-g, müt-uu-s, mät-on. — 4) Vgl. Corssen B. 588. — 
Benfey KZ. II. 227. VII. 68: Skr. map-ajami (mopejo gehen machen). 
Ebenso L. Meyer KZ. VII. 282. — Grassmann KZ. XI. 87: Causale der 
W. mev (in meo). — Pott KZ. VI. 107* vermuthet: µε-μα-ώς, mo-t-eo; 
vgl. bha fo-v-eo; oder e aus o (statt Skr. a) entwickelt. — Weber KZ. 
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VI. 319: m& flechten; moveo causativ: bewegen, im Sinne des eine Ver- 
bindung Hervorrufens? — 5) C. E. 146 und Fritzsche St. VI. 815: Skr. 
kira beweglich (ohne mota- zu erklären). — 6) C. E. 324: mü-ta-re weist 
wohl auf movitare (vgl. prü-dens, bu-bus). Ebenso Weber KZ. (Anm. 4). 
— L. Meyer KZ. VIII. 958: me tauschen: moi-tare = mü-tare. Ebenso 
Walter KZ. XI. 430. — 7) Vgl. Bechetein St. VIII. 3863. — 8) F. W. 156. 

3) MU netzen, beflecken, versehren. — Skr. mütra n. 
Harn; minv (netzen), miv fett werden (unbelegt) (PW. V. 781. 
796. 849); Zend: mu versehren, miv fett sein. 

mu. — μυ-ελό-ς m. (μυελό-ν n. Phryn. 136) Mark, übertr. 
von nahrhafter Speise (v Homer, © meist Att.)!), µυελό-θεν aus 
dem M. (Lex.), µυέλ-ινο-ς (Diosc.), µυελό-ει-ς markig, voll M. (Hom. 
nur Od. 9. 293 ὁστέα), µυελό-ω mit M. anfüllen, µυελ-ώδης mark- 
ähnlich, markartig (Sp.). 

miv. — (µι-αν-ιω) µιαίνω bestreichen, benetzen, färben; 
beflecken, besudeln, beschmutzen*) (Fut. μιανῶ, Aor. ἐ-μίηνα, ἐ-μίανα, 
Pass. ἐ-μιάν-θη-ν, Perf. µε-μίαγ-κα. µε-μία-σ-μαι, µε-μίαμ-μαι Jos. 2. 
8. 9); a-wlav-ro-g unbefleckt, rein, ἆ-χειρο-μίαντος nicht mit Händen 
befleckt (Isid.); µίαν-σις f. das Beflecken u. Β. w. (Sp.); µιά-σ-τωρ 
(τορ-ος) m. Beflecker, µια-σ-μό-ς m. (N. T.), µία-σ-μα(τ) n. Be- 
fleckung u. s. w.; Schandfleck, Schandthat, Greuelthat; (*udo, 
*tuaí-0) µιαι-φόνο-ς mit Mordblut befleckend?). — (µιΓ-αρο) µι- 
αρό-ς befleckt, besudelt, verunreinigt (Hom. nur Il. 24. 420), µιαρ-ία 
f. Verbrechen, bes. Mord, Blutschuld, µιαρό-τη-ς (τητ-ος) f. id. (Sp.); 

(µια-κρο) µια-χρό-ς = µιαρός (Hes.). 
F. W. 156; KZ. XX. 366. — 1) Anders B. Gl. 802a: mid pinguem 

esse, adiposum esse vel fieri, fortasse litteris transpositis e µεδυλος, eiecto 
d, producta antecedente vocali. Aehnlich Sch. W. s. v.: medulla(?). — 
2) Benfey KZ. VII. 119: Skr. mih, uhfawo, uhfago. — Walter KZ. 
XII. 386: sma schmieren? Aehnlich Sch. W. s. v.: µέίνθος, µίνθα Men 
schenkoth; goth. smeitan (W. smit) = illinere? — 8) Curtius St. III. 192. 
— Schaper KZ. XXII. 525: wohl = µιασι-φόνο-ς. 

1) MUK loslassen, auslassen, auswerfen (bes. leiblich); 
gräkoitalisch: schnäuzen. — Skr. muK losmachen, freimachen; 
loslassen, fahren lassen; aus sich entlassen, von sich geben (PW. 
V. 810). | 

μυκ. 
μῦκ-ο-ς m. Auswurf, Schleim, Rotz; (µυκ-ω) μύεεω, neuatt. 

µύττω, schnäuzen (als Simplex nur bei Gramm.); ἀπο-μύσσω aus- 
schnäuzen, (tibertr.) witzigen (ἐξαπατᾶν, γοητεύειν Lex., ἄπο-μυξάμενος 
Arist. Equ. 910, ἀπ-ε-μέ-μυκ-το Men. bei Ammon p. 68); ἐκ-μύττομαι 
sich schn. (Galen.); (µυκ-τα) μύξα f. = μῦκος (att. κόρυζα); Nüster, 
Nase (Soph. fr. 110); Dille, Schnauze der Lampe für den Docht 

Vanidek, etym. Wörterbuch. 47 
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(Kallim.); Demin. μυξ-άριο-ν n.; uvic-o, µυξά-ζω schleimig, rotzig 
sein; µυξ-ώδης schleim-, rotzartig; (*uv&o-w) µυξω-τήρ (τῆρ-ος) m. 
Nüster, Nase (Her. 2. 86 und Sp.); μύξ-ο-ς, uv£-vo-g, μυξ-ῖνο-ς, 
μύξ-ων (ων-ος) m. Schleimfisch, ein glatter schlüpfriger Meerfisch; 
μύξα n. Pl. eine Pflaumenart, Sebesten; Demin. µυξ-ἄριο-ν; μύκ-η-ς 
(ητ-ος) f. Pilz (der schleimige, verunreinigende), pilzähnliche Dinge, 
die Schnuppe am Lampendocht u.s. w. (τὸ αἰδοῖον τοῦ ἀνθρώπου 
Choerob., τὸ ἀνδρεῖον µόριον Hes., dazu Gen. uvxew aus Archil.), 
µυκήτ-ενο-ς von Pilzen gemacht (Luc. v. h. 1. 16); (μυκ-τι) uvrzl-g: 
τὸ µέλαν τῆς σηπίας ὅπερ ἐν τῷ στόµατι ἔχουσα ἐκκρίνει (Hes.); 
μύττος ἐννεὺς καὶ τὸ γυναικεῖον [μόριον] (Hes.); βύττος (u — By 
}υναικὸς αἰδοῖον (id.); μύκ-ηρο-ς, lakon. μούκ-, m. Nuss, Mandel 
(= schleimige, weiche Frucht; vgl. myxa eine Art Pflaumenbäume 
Plin. 18. 5. 10, die Frucht myzu-m). — μυκ-τήρ (τῇρ-ος) m. Nase, 
Nüstern (meist Plur.); Elephantenrüssel (Arist. h. an. 2. 16); Lampen- 
dille; übertr. Spott, Hohn, Verachtung (durch Naserümpfen sich 
kundgebend), uvxrqog-0-89sv aus der N. (Pallad. 123), µυκτηρ-ίζω 
naserümpfen, verspotten, verhóhnen, µυκτηρι-σ-τή-ς m. Naserümpfer, 
Spötter, µυκτηρι-σ-μό-ς m., wurmor-o-ue(r) n. = Naserümpfen, Hohn, 
Spott. — Μυκ-άλη f. (= Schnäuzchen?) Gebirg in Ionien, Samos 
gegenüber, in ein gleichnamiges Cap auslaufend (jetzt Capo S. Maria); 
ΠΜυκαλησσός f. Stadt in Böotien bei Tanagra. 

muk. 
muk. — müc-Uu-8 m. — uüx-o-5, müci-du-8S, muc-osu-s, mucu- 

lentu-s rotzig, schleimig, schimmelig, kahmig; müc-or (ör-is) m. 
Schimmel, Kahm; (*mucu-lu-s, * muci-lu-s, muclä-re) mucilä-9-0 ($n-is) 
f. schimmeliger Saft (Theod. Prisc. 4. 1); muc-in-iu-m n. Schnupf- 
tuch (Arnob. 2. 23); muce-re (-ui) kahmig oder schimmelig sein 
(Cato r. r. 148), muce-d-o (in-is) f. = mucus; Inchoat. muce-sc-ere 
ig 14. 20. 26); Müc-iws Name eines urspr. plebej. Geschlechtes 
bes. C. Muc. Cordus Scaevola, Q. M. Scaevola Augur, Q. M. Scae- 

vola Pontifer), Müc-ia dritte Gemalin des Pompejus. 
mug. — mu-n-gére (= µύσσω) Gloss. Phil. [muk: mu-n-g-ére 

= pik: pi-n-g-ere], e-mung-ere (-munzi, -munc-tu-s) = ἀπο-μύσσω; 
munc-ti-ö(n) f. das Schn. (Arnob. 3. 13. 107), e-munctio f. id. (Quint. 
11. 3. 80), e-munc-tör-iu-m n. Lichtscheere (Vulg.); müg-il und 
-il-is m. = µύξος, Mugill-änu-s röm. Bein. (z. B. des L. Papirius). 

B. Gl. 998a. — Corssen I. 542 f.; B. 26. — C. E. 161; C. V. I. 
312. 11). — F. W. 155. 480; F. Spr. 104. — Hehn p. 527. — Kuhn KZ. 
XV. 462: vgl deutsch: muchen, muchig, müchen, muchlich; muffen, 
müffeln. — Lottner KZ. ΥΠ. 175. 65). 66). — Pauli EZ. XVIII. 19 f. — 
Roscher St. III. 184. 7). — Windisch St. VI. 261. — Anders L. Meyer 
KZ. Vl. 222: Skr. mug abwischen, das mit Skr. marg wischen, reiben, 
abreiben eng zusammenhängt. [PW. V. 820 bietet bloss die unbelegte 
W. mug, mung Dhätup. 7. 76. 77 — einen bestimmten Ton von sich 
geben. ] 
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2) MUK ritzen, stechen. 
μυκ. 
(ᾱ-μυκω) ἀ-μύεεω, neuatt. ἀ-μύττω, ritzen, zerkratzen (Fut. 

αμύξω. στήθεα χερσίν Il. 19. 284, κατ-αμύξατο zeige ib. 5. 425); 
übertr. verwunden (θῦμον ἀμύξεις Il 1. 243), ἀμυκ-τ-ικό-ο ritzend 
(Plut. Symp. 2. 9), (άμυκ-τι) ἄμυξι-ς f. das Ritzen, (medic.) das 
Schröpfen; ἀμυχ-ή f. Riss, Schramme (τὸ ὑπὸ πολλῶν -ανίσματα 
καλούμενα B. A. 21), ἆμυχη-δόν, ἀμυχ-ί ritzend, ἀμυ]μαῖο- c (eig. 
geritzt =) oberflächlich (Plat. Ax. 366a), ἀμυχ-μό-ς m. (ξιφέων 
Schwertwunde Theokr. 24. 124), ἁμυχ-ώδης mit Ritzen (Hippokr.); 
ἀμυκ-αλαί: ai ἀχίδες τῶν βελῶν παρὰ τὸ ἀμύσσειν (Hes.). µύκρων' 
ὀξύς. Ἐρυθραῖοι id. 

νυκ (p zu »). 
(vvxjo) vuccw, neuatt. véórro, stechen, verwunden!) ( Aor. 

ἕ-νυξα, Pass. ἐ-νύγ-ην erst bei Plut.); vexyádag " νύξας (Hes. ); νύγ- 
δην stichweis (Apoll. Dysk.); (vvx-u) νύξι-ς, νυγ-μή f., νυγ-μό- c m, 
νύγ-μα(τ), νύχ-μα(τ) n. das Stechen, der Stich, νυγµατ- -ώδης stich- 
artig, stechend; (vvxj«) vücca f. Prellstein (auf der Rennbahn); 
der durch ihn bezeichnete Ablaufsstand — Schranken, Ziel, Scheide- 
wand (Bion. 15. 31). 

muk. . 
mue-r-o(s) m. (vgl. μύκρων) Spitze, Schneide, Schärfe, mucron- 

d-lw-s spitzig, mit einer Spitze versehen (folia, rostrum Plin.). 

C. E. 535; C. V. I. 312. 12). 316. 51). — F. W. 481. — 1) F. W. 
107: nagh stechen, kratzen, bohren. 

mükha Skr. n. Mund, Maul, Rachen; Oeffnung, Eingang, 
Ausgang, Mündung (PW. V. 802). 

nuxö-c m. (Pl auch τὰ µυχά n.) [vgl. Bocche di Cattaro] 
urspr. Mund, Oeffnung = Bucht, Hafen, Meerbusen, dann: das 
Innere, Abgelegene; ΠΜυχό-ς m. Hafen in Phokis, am Fusse des 
Helikon (Strabo 9. 409. 423); µυχόν-δε in's Innerste (nur Od. 22. 
210), μυχό-θεν aus dem I. (Aesch. Ag. 96, Choe. 35 D.), uvyo-i 
im L; μύχ-ιο-ς innerlich, im Innersten gelegen (Superl. μύχ-ατο-ς, 
µυχαί-τατος. µυχ-έσ-τατο-ς, µυχοί-τατο-ς Od. 91. 146, μυχώ-τατο-ς nur 
Gramm.); µυχ-ώδης winkelartig. 

Ascoli KZ. XIII. 451 f. — Aufrecht KZ. II. 148. — Benfey Wall. 
II. 43 f. — Christ p . 102. — Sch. W. s. v. — Fick KZ. XX. 366: „zum 
slavo-deutschen "sm muk gleiten, schmiegen, schlüpfen’ könnte man ver- 
sucht sein µυχό-ς (für σµυκο) zu stellen, wenn nur sonstige Spuren unseres 
smuk in den südeuropäischen Sprachen nachzuweisen wären‘. 

47* 
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MUGH verwirren, bethören, betrügen. — Skr. muh 
irre werden, die Richtung, den Faden, die Besinnung verlieren 
u. 8. w.; caus. irre machen, verwirren, bethören, in Unordnung 
bringen (PW. V. 841). 

mag. — müg-er m. falscher Spieler (qui talis male ludit, 
Paul D. p. 158. 27); (*mug-in-u-s) muginä-ri tündeln, Thor- 
heiten treiben, säumen, zögern (nugari et quasi tarde conari Paul. 
D. p. 147. 1). 

F. W. 156. — Corssen I. 78: zu uvxaouoi, mugio. — Klotz W. 
8. v.: vgl. µοιχός und schmuggeln (Döderl. 6. 226). 

MUD frisch, froh, geweckt, „munter“ sein. — Skr. 
mud lustig, fröhlich sein, sich freuen; caus. erfreuen (PW. V. 824). 

mud. — (mud-to) mus-tu-s jung, frisch, neu (aqua, vinum, 
Cato ap. Prisc. 76. p. 711, r. r. 115); als Subst. n. der junge 
unabgegorene Wein, Most!); must-eu-s zum Most geh. (= mustus - 
Plin.), must-Ariu-s zum M. geh. (Cato r. τ. 11), must-ac-eu-s m., 
-eu-m n. Most-, Hochzeitskuchen, mustu-lentu-s mostreich; Must-iu-s 
röm. Eigenn. — must-öla f. Wiesel (von der Behendigkeit?)?), 
Mustela xóm. Bein.9), mustelinu-s zum W. geh., mustelä-tu-s wiesel- 
farbig, mustel-ä-g-0 (in-is) f. eine Pflanze (App. herb. 58). 

F. W. 156. — Weber KZ. V. 234: mas blähen, nühren, fettigen. 
— 1) Bugge St. IV. 347 zweifelt („wenn es zu Skr. mud gehört“). — 
2) Anders Förstemann KZ. I. 494: mit mus (Maus) mag vielleicht mustela 
zusammengesetzt sein. — 3) Vgl. Angermann St. V. 881. 

MUR wimmeln. 
mur. 

μυρ. — μῦρ-ίο-ς unendlich viel, sehr viel, unzühlig; unend- 
lich gross, unermesslich; µύριοι als bestimmte Zahl: zehn Tausend 
(nicht bei Homer, zuerst Hes. Ο. 254)!), µυριο-σ-τό-ς der 10000-ste, 
μυριο-σ-τύ-ς f. eine Zahl, Menge von 10000, µυρι-άκις (uvgiovraxig 
Hes.) 10000mal, unzähligemal, μυρια-χοῦ an 10000, an unzähligen 
Stellen, μυριαχό-θεν von unzähligen Stellen her; µμµυριο-πλάσιο-ς 
10000fältig, unzählig vielmal mehr; uvgid-g (ad-os) f. unzählbare, 
grosse Menge, Myriade; eine Zahl von 10000 (δέκα μυριάδες — 
100000). - 

mur + mur. 

μυρ + u[vo]. — µύρ-μ-ο-ς m. (Lykophr. 176), μύρ-μ-ηξ 
(ηκ-ος), dor. -ᾱξ (ax-o-;, Theokr.) Ameise?) (über die Benennung 
„Ameise“ von den Indern des Tieflandes auf das ihnen unbekannte 
Thier des Hochlandes ,Murmelthier" übertragen siehe H. Stein zu 
Her. 3. 102), Mveun& f. eine Klippe zwischen der Insel Skiathus 
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und Magnesia an der thessal. Küste (Her. 7. 183); βύρμακας μύρ- 

µηκας. βόρμαξ μύρμηξ. ὅρμικας' μύρμηξ (Hes.); µυρµήκ-ειος von 
der A., µυρµηκ-ιά f. Ameisenhaufe, (übertr.) Menge, Versammlung, 
µυρµηκ-ίτη-ς m. ein Stein, der wie Bernstein A. eingeschlossen hat 
(Plin. h. n. 37. 11. 72), µυρµηκο-ειδής, µυρµηκ-ώδης ameisenartig, 
voll A.; uupwnx-ı0-v, -&o-v n. eine giftige Spinnenart; µυρµηκ-ίαι f., 
µυρμήκ-ια n. (PL) Warzen an der flachen Hand oder an der Fuss- 
sohle; µυρμηκ-ιά-ς m. ein Edelstein mit erhabenen schwarzen Stellen, 
wie Warzen (Plin. h. n. 37. 10); µυρµηκ-ίζω ein Jucken empfinden, 
wie wenn Ameisen herumkriechen (opvyuos μµυρμηκίζων Med, 
ameisenförmiger Puls); µυρµηκιά-Ωω an Warzen leiden, µυρμηκία- 
σι-ς f., µυρµηκια-σ-μό-ς m. das Hervorbrechen der W.; nvo-un-dav 
(dov-og) m. Ameisenhaufe (ξυνοικία τῶν µυρµήκων Hes.); Μυρ-μ-ι- 
döv-ec ein achäischer Volksstamm in "Thessalia Phthiotis unter 
Achilleus’ Herrschaft (über die Verwandlung der Ameisen auf der 
Insel Aegina in Menschen vgl. Ovid. Met. 7. 453 ff. Das älteste 
Zeugniss dieser Fabel gewährt ein Bruchstück zu dem hesiodischen 
Katalogos: n 6’ ὑποκυσαμένη τέκεν Αἰακὸν [Sohn des Zeus und der 
Aegina] ἐππιοχάρμην. αὐτὰρ ἐπεὶ 6° ἤβης πολυήρατον ἔκετο µέτρον, 
μοῦνος idv ἤσχαλλε' πατὴρ Ó' ἀνδρῶν τε Θεῶν τε, 00001 ἔσαν μύρ- 
µηκες ἐπηράτου ἔνδοθι νήσου, τοὺς ἄνδρας ποίήσε βαθυζώνους τε 
yuveisag. vgl M. Haupt ad l ο.). 

mur -- mur. 
mor + m[or]. — (*mor-m-ica, durch Dissimil.) for-m-Ica 

f. = μύρμηξ, Demin. formici-la f., formic-inu-s ameisenartig krib- 
belnd (Plaut. Men. 5. 3. 12), formic-osu-s = µυρµηκαάδης; formica-re 
= µυρµηκίζω, formica-t-o(n) f. das heftige Kribbeln der Haut, 
formica-bilis = formicosus. 

C. E. 389 £. — 1) Sch. W. s. v.: „die Accentunterscheidung in den 
beiden Bedeutungen ist nur eine Erfindung der Grammatiker, da dem 
Griechen urspr. µυρίοι eine unendlich grosse Zahl, die grösste, für die 
er ein eigenes Wort hat, bezeichnet, das eigentl. Zahlensystem aber nur 
bis 1000 ausgebildet war“. — B. Gl. 278a: bhürs multus; huc traxerim 
p9oíog , mutato bh in nasalem esusdem organi, huc etiam trahi posset mul- 
tus. — 2) C. E. 1. c.: In fünf Sprachen führt das Thier einen Namen, 
der sich mit Leichtigkeit auf eine W. mwr zurückführen lässt. Eine 
solche liegt uns freilich in einem Verbum nirgend vor, man móchte aber 
„wimmeln“ als Bedeutung und µύριοι für verwandt halten. βύρμηξ und 
formica sind daraus vielleicht durch eine Art von Dissimil. entstanden. — 
Gegen diese Deutung sind Bugge KZ. XX. 15 f. und Froehde KZ. XVIII. 
261. — Zu W. vam ausspeien, also den Ameisensaft ausspritzen (Skr. 
valmika == *vamrika, ved. vamra, vamraka) ziehen das Wort: Bugge 
KZ. XX. 16 f. 24. Kuhn KZ. ΠΠ. 66 f. Legerlotz KZ. X. 882. Pictet 
KZ. V. 349. Savelsberg KZ. XXI. 142. 3). PW. VI. 698: ,,vermuthlich". 
Dagegen C. E. 1. c.: „in keiner der übrigen Sprachen stimmen die Laute 
zu dieser Annahme“. — Brugman St. VII. 382. 26): Grundform mar- 
mar-(a), Zend maviri für *mavri, altnord. maurr für *mavra-s. — F. W. 
167: indogerm, Grundform mauri: µύρμηξι 473f.: bhar, bhur wallen: 
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form-ica von fervere wimmeln; ibd. 1081 werden μύρμηξ und formica zu- 
sammengestellt. — Fritzsche St. VI. 343: μύρ-μ-ηξ, µύρ-μ-ος, µυρ-μ-η-δών, 
δὲ sunt radicis cuiusdam. µυρ, quod suadent linguae zend. , palaeoscand., 
palaeoslov., kymr. | Cf. µύρ-ιοι, µυρ-ίοι (Μυρ-μ-ιδόνες $. q. Aloleig?). — 
"Schweizer KZ. XII. 304: bhram sich unruhig bewegen. Dagegen C. E. 
l. ο.: f vouaE, βόρμαξ bleibt unerklärt und noch weniger stimmen die 
übrigen Sprachen“. — Vgl. noch Förstemann KZ. III. 50. 14). Grimm 
W. I. 277 (nl mier, alin. maur, schwed. myra, dün. myre, pissemyre, 
engl. pismire, isl. migamaur, ir. moirb, welsch mor, armor. merienen, 
finn. muurainen, altsl. mrav’, russ. muravei, poln. mrowka, böhm. mra- 
venec, μύρμηξ „reicht nach Asien, folglich ins höchste Alterthum“;). 
Miklosich Lex. 382 s. v.: mravij. — Die Etymologie des Wortes bleibt 
demnach zweifelhaft, doch scheint die Deutung von Curtius die annehm- 
barste. 

MUS stehlen. — Skr. mush, müsh rauben, berauben, plün- 
dern; an sich reissen, stehlen, bestehlen u. s. w. (PW. V. 836. 866). 

mus. — μυς: μῦ-ς (Gen. pv-óg, Acc. μῦ-ν, Voc. ui; 9 in 
den zwei- und dreisylb. Casus und in den Compos.) m. Maus; Muskel 
(Uebertragung des Thiernamens auf Körpertheile); Miesmuschel 
(μύαξ); eine grosse Wallfischart (musculus); Demin. µυ-ἴσκο-ς m., 
ἴσκα f. die kleine Miesmuschel (mytulus); pv-ivo-g von Mäusen; 
μυ-ών «(ὤν-ος) m. die Stelle am Körper, wo mehrere Muskeln in 
einander laufen, Muskelknoten (Il. 16. 315. 324 und sp. Dicht.), 
µυων-ία f. Mauseloch (auch Schimpfwort auf ein geiles Weib); 
(*uvo@) µνω-τό-ς mit Muskeln versehen; µυ-ώδης müuseartig, voll 
Muskeln; μύ-αξ (ex-og) m. — μῦς; Miesmuschel (Diosc.); Demin. 
uvax-ıo-v n.; (mus-ka) μύς-χο-ν᾽ τὸ ἀνδρεῖον καὶ γυναικεῖον µόριον 
Hes. (eigentlich: Mäuschen, Muskel); Mv-Íoxo-; ein Makedone 
(Demin., vgl. «4εοντ-ίσκο-ς, Ταυρ-ίσκο-ς, Towy-loxo-s)'). — (μυσ-ια) 

" gu-ia f. Fliege: Stuben-, Stech-, Schmeiss- oder Aasfliege (als 
dreistes begehrliches Insekt geschildert Il. 2, 469. 4, 131. 17, 
570. 21, 394), Demin. µυι-ἴδιο-ν n., µυι-ϊκό-ς von der Fl, µυιο- 
ειδής, µυι-ώδης fliegenartig, uvl-ıng, f. μυῖ-τι-ς (Diosc.) id.; Mvio 
f. Tochter des Pythagoras, Frau des Krotoniaten Milon u. s. w. — 
μου-ῖα f. Made (Hes.). 

mus. — MUS (mür-is) m. = μῦς (mus marinus eine Art 
Seefisch, Schaalthier); Demin. emws-cülu-s m. Mäuschen, Muskel, 
Miesmuschel, eine Wallfischart (techn.: Schutzdach, vgl. Caes. b. 
c. 2. 10; ein Kahn, curtum navigium Isid. or. 19. 1), muscul-ösu-s 
fleischig, muskulós; (muscü-lu-s, * muscel-lu-s) muscell-ariu-m n. 
Müusefalle (Gloss. Philox.); mur-inu-s von Mäusen kommend, den 
M. angehörig, mur-ire (Naturlaut der Mäuse) pfeifen, quitschen?) 
(Gloss. Isid.); mus-cipula (s. pag. 113). — mus-ea f. — μνῖα, 
Demin. muscü-la f., musc-ariu-s die Fl. betreffend, -ariu-m n. Fliegen- 
wedel; übertr. die Dolde an Pflanzen (Plin. 12. 26. 57); Musca 
m. röm. Eigenname. 
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Aufrecht KZ. ΥΠΙ. 71f. — B. Gl. 301a. — C. E. 338. 340. — F. 
W. 156 f. 386 f. 480; F. Spr. 158. 356. — Förstemann KZ. I. 493. T). 
IIl. 47. 9). — Hehn p. 399. — Kuhn KZ. II. 187. — L. Meyer KZ. V. 
375. — Verner KZ. XXIII. 113. — B. Gl. 282a: makshika, ut videtur, a 
r. maksh coacervare: ınusca, uvia. — Corssen B. 31; N. 68: mak, µάχη, 
mac-ellum u. 8. w.: muk-sca stechendes Insect = mus-ca. — Savelsber 
KZ. XVI. 9663): mus schliessen (Augen, Mund), blinzeln. Dagegen C. É 
l c.: „aber wie kann eine Fliege blinzeln?* — Weber KZ. V. 234: 
Sollte nicht in uve, musculus, Muskel, die Beziehung auf „Maus“ etwa 
vielleicht nur eine alte Volksetymologie, der Grundbegriff dagegen der 
des schwellenden, fleischigen, krüftigen sein? — Vgl. noch Hehn 1. c.: 
„Als Hausdiebin kennt die Maus schon die voreuropüische Sprache. Dieser 
Name findet sich in Griechenland und ltalien und an der Elbe wie am 
Indus“ (vgl. Skr. müsh, musha m., ahd. mhd. ags. and. müs, ksl. ımyst, 
russ. myst, poln. mysz, bóhm. mys u.s. w.) — C. E. 1. c.: „die Fliege 
unter den Insecten, was die Maus unter den Säugethieren“. — 1) Fick 
KZ. XXII. 232. — 2) F. W. 480: „das Recept zu den Tonwörtern dieser 
Art ist: man hänge -ire an den Stamm des Thiernamens: gru-s gru-it, 
mus mür-it, felis fel-t, hinnus hinn-it. 

— -- 

musa Weiches, Junges, Zartes; Moos. 
µός-χο-ς m. junger Schoss, Sprössling, Zweig, Ruthe; übertr. 

von Sprósslingen der Menschen und Thiere; bei Sp. auch der stark- 
riechende Moschus; Demin. µοσχ-ίδιο-ν n. junger Ableger, Wurzel- 
schösslein; uocy-€U-u einen Ableger machen, anpflanzen, aufziehen, 
µοσχευ-τ-ικό-ς zum Ablegen geschickt, µόσχευ-σι-ς f. das Fortpflanzen 
durch Ableger (Geopon.), µόσχευ-μα(τ) n. Ableger (auch übertr. 
von Menschen), µοσχε(ω)-ία f. das Pflanzen eines Ablegers; µοσχ- 
lo-v, µοσχ-άριο-ν n. junges Kalb, µοσχη-δόν nach Kälberart, µόσχ- 
10-6, -&0-9g vom Kalbe, µοσχ-έα, contr. µοσχῆ (erg. δορά) f. Kalb- 
fell, µοσχ-ία-ς m. einem Kalbe ähnlich (τριετής κριός Eust.); auch 
von anderen jungen Thieren; µοσχιά-ω kälbern, vitulari, fröhlich 
oder muthwillig sein, 4ooy-ıv-aio-g muthwillig wie ein Kalb (σκιρ- 
τητικός Hes.), µοσχ-ᾶ-ς (ἀδ-ος) f. junge Kuh; Mooyo-s Personn. 
(bes. ein Idyllendichter aus Syrakus), Mooy-iov (wv-0g), Mooy-ılo-s 
m., Mooy-ive f. Dichterin aus Athen (Ath. 7. 297b). 

mus-Cu-S m. Moos; Moschus (Hieron.), musci-du-s (Sidon.), 
musc-Osu-s moosig, bemoost. | 

F. W. 386; F. Spr. 356; KZ. XX. 171: µόσχο-ς liesse sich zu muscus, 
Moos stellen, wenn in diesen Wörtern « aus urspr. a hervorging, was 
noch zweifelhaft, oder zu lit. mazga-s Keim,, Auge, Spross. — Düntzer 
KZ. XVI. 29: mad flüssig, weich sein. — Weber KZ. V. 234: mas 
blähen, nähren, fettigen. — Vgl. ahd. mios, mhd. mies n. Moos, ahd. 
mhd. mos n. Moos, Sumpf; kel. müch&, poln. bóhm. serb. mech. — Vgl. 
noch Miklosich Lex. p. 386. 

mratana Name einer Pflanze. — Skr. mratana n. Cyperus 
rolundus (PW. V. 932). | 
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ἀ-βρότονο-ν n. (auch -ς f.) eine Pflanze, Artemisia abrotonum 
Linn, gew. Stabwurz, Eberraute, ἁβροτόν-ινο- von Abr. bereitet 
(ἔλαιον, µύρον, Diosk.), ἁβροτον-ἴτη-ς οἶνος mit Abrotonum ab- 
gezogener Wein (id.). 

F. W. 157. uno 

mluva Blei. 
(µλο-ο, µ-ο-λοξο) µ-ό-λυβο-ς, µόλιβο-ς (Il. 11. 237), (μολνβ-ο) 

µόλυβ-δο-ς m. Blei, µολίβ-εο-ς, µολύβδ-εο-ς (contr. µολιβ-, uoAvßö- 
0U-c, µολιβδ-, µολυβδ-ικό-ς, uoMBÓ-, µολύβδ-ινο-ς) bleiern, µολυβὸ-ίνη 
f. Bleimasse; µολύβδ-ιο-ν n. bleierne Röhre; µολύβδ-αινα f. Blei- 
kugel, zur Beschwerung an die Angel über dem Köder gebunden 
(Π. 24. 80), zum Werfen; Bleiplatte, Bleigelb (Diose.), Bleiwurz 
(plumbago), µολυβδ-ίτη-ς m., -irı-g f. blei-ähnlich, -haltend; µολυβδ-ί-ς 
(έδ-ος) f. Blei-kugel, -masse, µολυβδι-άω bleifarbig, bleich aussehen 
(B. A. 52), µολυβ-ρό-ς bleifarbig (Hes.); µολυβδό-ω (μολιβόω) zu 
Blei machen, verbleien, µολυβδω-τό-ς verbleit, µολύβδω-σι-ς f. Ver- 
bleiung, Lóthung, µολύβδω-μα(τ) n. Blei-arbeit, -platte, µολυβδο- 
ειδής, μολυβὸ-ώδης blei-artig, -farbig. 

(mluvo, mlu-m-vo, plu-m-vo [vgl. exem-p-lu-m, tem-p-lu-m], 
plu-m-bo, v zu b wohl wegen des vorhergeh. Nasals) plumbu-m 
n. Blei(-kugel, -röhre); übertr. ein Augenfehler (plumbum, quod 
est genus vitü, ex oculo tollitur Plin. 25. 19. 97), plumb-eu-s bleiern, 
(übertr.) stumpf, gefühllos, schwer drückend (Plaut. Hor.), plumb- 
äriu-s zum Blei geh., Subst. m. Bleigiesser, n. Aufbewahrungsort 
für Bleigefässe, plumb-Osu-s voll Blei, mit Blei vermischt; plumbä-re 
— µολυβδύω, plumbä-tura f. = µολύβδωσις, plumbä-g-o (in-is) f. 
Blei-erz, -glanz, -wurz (pl. Europaea Linn.), -farbe (an Edelsteinen). 

C. E. 373. 638; KZ. XIII. 397: „wir müssen, wie es scheint, eine 
Stammform mluva postuliren“. — Vgl. Clemm St. III. 827 f£ — F. W. 
482: grükoital. mlubo, molubo, zu europ. malu matt, stumpf (vgl. 
αἆ-μβλυ-ς für d-uiv-g) — Pictet KZ. V. 828: Skr. mala Schmutz, μολύνω, 
µόλ-ιβος, -vfog, Blei als Unreines; vgl. Skr. bahumala Blei — sehr 
schmutzig. — Ebenso Düntzer KZ. XIV. 197. — Walter KZ. XII. 404: 
W. plag: mlag, uoAvy, µολυβ, αλά. pliw; pla-m-ba das „bleiche“ Me- 
tal. Corssen I. 88; N. 174 f. (Grundform plagva) hält diese Deutung 
„nach Laut und Bedeutung‘ gerechtfertigt und ist gegen die Deutung 
von Curtius. — Vgl. noch Grimm W. Il. 88 f., wo sämmtliche Formen 
der verschied. Sprachen zusammengestellt werden (uoAvßos, µόλιβος lässt 
sich einigen mit einem vermuthlichen πόλυβος, ßoAvßog, das sich dem 
plumbum näherte und vom elav. olovo, volovo unfern läge). — Vgl. Mikl. 
Lex. p. 501. 



J. 

ja Pronominalstamm der 3. Person: der, dieser; welcher 
(urspr. demonstr., besonders auf Bekanntes-zeigend) — Skr. ja 
(Nom. m. ja-s, f. jà, n. ja-d) wer, welcher (PW. VI. 1 ff). — 
Siehe i pag. 77. : 

ö-c, fj, 6 (Gen. οὗ, ἧς, οὗ, ep. auch oov, fem. foc Il. 16. 
208, Dat. Pl olg, als, auch οἷσι st. olg Hom. Her. Trag., fem. 
bei Hom. stets ᾗς und ᾖσι) a) urspr. demonstr.: „dieser, diese, 
dieses", „der, die, das“, „er, sie, es^ (betont); als demonstr. bei 
Homer noch in sehr ausgedehntem Gebrauche, da bei ihm das 
Pron. relat. erst in der Entwickelung begriffen ist; im späteren 
Griechisch als demonstr. nur in: καὶ 0g, καὶ 7, καὶ of „und der“ 
1.8. W., ἦ 6° 06, ἡ δ᾽ 7 (sagte er, sagte sie), ὃς μὲν — ὃς δέ (der 
Eine — der Andere), ὃς καὶ ὃς (dieser und jener, der und der) 
(Her. 4. 68). b) relativ: „welcher, welche, welches“, „der, die 
das“ (die Eigenthümlichkeiten im Gebrauch s. Gramm. Lexika ); 
absoluter Gebrauch: οὗ als Adv.: (des Ortes, wo); fj (wohin; wie, 
auf welche Weise, inwiefern); Acc. ὅ = ὅτι (Hom.), 0 καί (wes- 
halb auch); & δή = ἅτε (ole) Soph. Ai. 1043. — ὅς-περ der (die, 
das) da eben (pag. 486). — ὅς-τι-ς, ἤ-τις; ὅντι welcher (-e, -es) nur 
immer, jeder der, wer auch nur; solcher welcher (Od. 2. 124); 
in der indirecten Frage: welcher (-e, -es), wer, was, (daher) Ou 
warum, weshalb (eig. ,,was ^); (bes. homer. Formen: Sing. N. m. 
Orig, D. Ort, G. Orev, ὅττεο, Όττευ, D. ὅτεῳ, Acc. ὄτινα; Plur. G. 
ὅτεων, D. ὁτέοισι, n. ὄτινα, gew. ἄσσα); vgl. pag. 151. — Adv. 
(ja-t 'Abl.)') (jo-s) d-c (ὦ-ςε) (vgl. voc pag. 267) demonstr.: auf 
diese Art, so, also (Hom. Herod. Trag.); in att. Prosa nur: ovó' 
ὥς, καὶ ὥς, ὡς relat.: wie, als, als ob; bei Zahlw.: etwa, ungefähr, 
gegen, fast; als Präp.: zu (nur bei Personen und persönl. gedachten 
Gegenständen); als Conjunction: (temporal) wie, da, als, während; 
(causal) da, weil; (declarativ) — ὅτι, (final) dass, damit; (consecutiv) 
so dass, dass, daher. — (jà Instrumental? ja, dja, da) δή (affir- 
mative, das Gegenwärtige mit Rücksicht auf die Vergangenheit 
scharf hervorhebende Bedeutung) eben, nun, gerade, gar; (bekräf- 
tigend) also, so nun, so denn?) (νῦν δή jetzt eben, jetzt nun, 
jetzt erst; καὶ δή auch eben, so eben, schon); ἤ-δη [St. a ραρ. 2 
+ δη] (δή : ἤ-δη = wiv:n unv) eben jetzt, bereits, schon, so- 
gleich, nun?) — (ja-smat Abl.*) ἦ-μος (vgl τῆ-μος pag. 268) 
(ion. ep. Adv.) zur Zeit als, als, da, nachdem, sobald als (stets am 
Versanfang bei Hom., ausser Od. 12. 489).. — (ja-vat?) (n-Fos) 
fji-oc ältere bei Hom. anzunehmende Form, (&-Fos, daher dor. ἄς) 
€-wc Conj. so lange als, während; bis, bis dass; (final) dass, auf 
dass, damit (nur mit Opt. Od); Adv. (statt τέως) eine Zeit lang, 
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indessen. — (jaja) St. ὁ-ιο: olo-c, οἵη, οἷο-ν wie beschaffen, was 
für einer, welch ein (demonstr. τοῖο-ς pag. 268); (mit Inf.) von 
der Art sein d.i. fühig, im Stande sein, dass; (Neutr. als Adv.) 
olov, ola wie, ol& τε sowie, gleichwie, dergleichen, olov δή wie 
doch, weil ja, da ja.-— (ja-sja) St. 6-00: Ó-cco-c ep., Ó-co-c wie 
gross, wie weit, wie lange, wie viel, wie sehr, Pl. wie viele, so 
viele als, alle welche (vgl. 1000-5 pag. 268); (Neutr. als Adv.) wie 
sehr, wie viel, wie weit; so sehr, so weit; ungefähr, etwa, ὁσσά- 
τιο-ς (nur Il. 5. 758 wie viel, λαός), ὁσ-άκις, ep. ὁσσάκι, wie viel- 
mal, wie oft, ὅσα-χῇ auf wie viel Arten, auf so viel Arten als 
(Pl Tim. 43e), ὁσα-χοῦ an wie viel Orten, an so viel Orten als 
(Dem. 23. 184). — (ja = í) tva Instr. (relat. Bedeutung) 
a) örtlich: wo, woselbst, wobei, wohin, b) modal: wie (daraus 
Conj.) damit, dass, um gu®). — (ὁ-φι-αρα, ὃ-φι-ρα; φι Suffix, vgl. 
θεύ-φιν, νόσ-φι) ὅ-φ-ρα (vgl. hom. ví ποτε, τί-πτε) ep. und lyr. 
Conjunct. a) temporal: so lange als, während; bis, bis dass; final: 
dass, damit, auf dass’) (dazu das Demonstr. τό-φρα, ep. Adv. der 
Zeit: so lange, indessen, während; so lange bis, bis dahin, in- 
zwischen, indessen). 

(ja-smin Locativ) ja-m (bei den älteren Dichtern bisweilen 
auch zweisylbig) nun, nunmehr, bereits, schon?) (jam mon nicht 
mehr, non jam noch nicht); bald, sogleich, sofort; (als Verbindungs- 
partikel) ferner, nun, also, demnach; (verstürkt) jam jam schon, 
recht schon, schon bereits; (versichernd) schon in der That, schon 
wahrlich; jam jamque von Augenblick zu Augenblick, im nächsten 

- Moment; et-iam (s. St. a pag. 2) und schon — auch, sogar, noch; 
besondere Anwendung, steigernd) ja auch, sogar, selbst, vielmehr; 
(befahend) 18, eben, allerdings, wirklich; (zeitlich) noch, noch jetzt, 
noch immer; efiam atque eliam: aber und aber, wieder und wieder, 
wiederholentlich, angelegentlich; nunc-iam (3sylbig stets Plaut. 
Terent.); quon-iam (s. cum pag. 96) da nun, da doch, weil, indem, 
nachdem (quoniam non solum significat id, quod quia, sed etiam id, 
quod postquam, hac scilicel de causa, quod Graeci ἐπεὶ, ulriusque 
significationem obtinet Fest. p. 261); (quis-pe-iam, vgl. -pe pag. 97) 
quis-p-iam irgend Jemand (schon), irgend einer (schon), us-p-iam 
(pag. 97). 

B. Gl. 42 ff. — C. E. 398. 682. 595. 620. — F. W. 157. 160. 222. 
344 [a) relat., b) demonstr.]; F. Spr. 308. — Sonne KZ. XII. 273. -— 
Windisch St. 11. 203 ff. — Anders: Lottner KZ. IX. 320: sva. Savelsberg 
KZ. VIII. 401 ff.: ka, kva, fa. — 1) Vgl. Skr. Jat (Abl. von ja) Adv. in 
soweit als, so viel als; so lange als seit (PW. VI. 119). — ὥς schreiben 
Bekker II. und Ameis 2. Aufl. (die Alten schrieben so nur noch οὐδέ 
und καέ; vgl. Lehrs Qu. ep. p. 63. Αππιι), — 9) C. E. 620. — Zu div 
(pag. 853) stellen δή: Ahrens KZ. VIII. 357. Bäumlein Unters. p. 98. 
Benfey II. 210. Corssen B. 499. Hartung Partikell. I. 223 ff. Legerlotz 
KZ. VIL 301, Pott E. F. I. 97. Sch. W. s. v.: (vielleicht) d. i. 8&4 
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div-a-m Accus. „diesen Tag, heute, jetzt‘ (Legerlotz: di, dıF-n Dativ? 
— am Tage, an diesem Tage; jetzt, schon) — Dagegen zum Demon- 
strativstamm ta: Bopp Gr.? II. 147 (dessen deutende und belebende Kraft 
sich im Gebrauch der Particel δή auch deutlich ‚gemg zu erkennen gibt). 
— 3) Das a = Demonstrativpron. auch Pott E. F. I. 97. — Hartung, 
Legerlotz l. c. (Anm. 2) zu div. — 4) Vgl. Skr. jasmät (Abl. von ja) 
Conj, weil, da; da — dass (PW. VI. 96). — Vgl. Anm. 1. pag. 269. — 
5) Vgl. Skr. jactat (indecl) a) wie weit, wie sehr, wie viel, in welcher 
Menge, b) wie lange, wührend, c) mittlerweile, inzwischen, d) sobald 
als, im Augenblick als, e) bis dass u. s. w. (PW. VI. 133 ff). — L. Meyer 
KZ. IX. 5. 388 will überall elog statt εἴως schreiben. Dagegen verwerfen 
sing ganz und schreiben 750g: Bergk Philol. XIV. p. 180. C. E. 399 und 
Rhein. M. 1845 pag. 242 ff. Nauck Bull. VI. 19. Savelsberg Dig. p. 17 
— 6) Curtius κ I. 93. — Savelsberg KZ. VIII. 411: afı, «ίνα, urepr. 
Acc. pl., gleichwie τίνα mit eingeschobenem v. — Sch. W. a. v.: scheint 
eine plural. Accusativbildung vom Pron.stamme {, vgl. is, idem. — Zeyss 
KZ. XIX. 164: Pron. í + Suffix na; urspr. demonstr. Bedeutung, vgl. 
Il. 10. 127 (fva γάρ σφιν ἐπέφραδον ἠγερέεσθαι). Vgl. ibd. XX. 191. — 
7) C. E. 675. — Vgl. Kiesling KZ. XVII. 204. — 8) C. E. 620; KZ. l. c. 
(Anm. 6). — Zu div (pag. 353) stellen iam (vgl. Anm. 2): Corssen 1. 213 
(gegen Curtius polemisirend). 307. Il. 850; B. 502 f. Grassmann KZ. XI. 
2 ff. Legerlotz l. c. (Anm. 2). L. Meyer KZ. VIII. 216. 

JA gehen, kommen. — Skr. jä 1) fahren (im weiteren 
Sinne), gehen, ziehen u. s. w., 2) verstreichen, vergehen, verlaufen 
u. 8. w., 3) gehen — reichen, sich erstrecken, 4) gehen — von 
Statten gehen, zu Stande kommen, 5) verfahren, sich benehmen, 
6) gehen, kommen, sich begeben, fahren, reiten, gelangen u. s. w. 
(PW. VI. 97). — Siehe 1 pag. 79. 

ja. 
Jà-ra (vgl. Skr. jä-tu Zeit; ja-ma m. Fahrt, Lauf, Bahn, Fort- 

gang PW. VI. 120. 126): ὥ-ρα, ion. d-gg, f. jede bestimmte Zeit, 
Zeitabschnitt: Jahreszeit, Tageszeit, rechte Zeit, Blüthezeit, Reife; 
übertr. Blüthe, Anmuth, Liebreiz !); person. 'Qpot, Horae, die 
Horen (bei Homer Thürhüterinen des Olympos Il. 5. 749 ff. 8. 393, 
dessen Wolkenthor sie Öffnen und verschliessen, das heisst Vor- 
steherinen der Witterung, daher Góttinen der Jahreszeiten und 
ihres Wechsels Od. 10. 469; nach Hes. Th. 901 Töchter des Zeus 
und der Themis, drei an der Zahl: Eunomia, Ρίκο, Eirene); ὧρο-ς 
m. Zeit, Jahreszeit, Pl. Jahrbücher (Sp.); ὥρᾶ-σ(ν) zur rechten 
Zeit; ὡρα-ἴο-ς zeitig, blühend (7 ὡραία, erg. ὥρα, die Jahreszeit 
der Reife, die Zeit der Ernte), zur rechten Zeit geschehend, (vom 
Lebensalter) in der Blüthe der Jahre, in voller Kraft, ὡραιό-τη-ς 
(τητ-ος) f. die Reife der Früchte (με. ἀμορφία), Jugendblüthe; 
ὡρα-ἴζω (ώριαίνω Hes.) schön machen, putzen, schmücken, Pass. 
schön sein, blühen, Med. sich schmücken u. 8. w., ὡρᾶϊ-σ-τή-ς m. 
Zierling, Stutzer, ὡρᾶῖ-σ-μό-ς m. Schmuck, Putz, ὡρᾶϊ-σ-μα(τ) n. 
id.; ὥρ-ιο-ς zu bestimmten Zeiten, Jahreszeiten geschehend, wieder- 
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kehrend; zeitig, reif; zur rechten Zeit (überhaupt poet. = ὡραῖος): 
poet. fem. ὧρι-ᾶ-ς (άδ-ος) Orph. h. 9. 19; ὡρ-ικό-ς reif, zeitig, 
jugendlich schön, zur rechten Zeit, am rechten Orte; ὥρι-αῖο-ς eine 
Stunde lang (διάστηµα Ptolem.); ὥρ-ιμο-ς poet. == ὡραΐος (auch in 
spät. Prosa), ὠριμό-τη-ς (τητ-ος) f. Reife, Zeitigkeit (Schol. Il. 9. 
119), ώριμά-ζω reifen (Schol Od. 2. 126) — ἐννέ-ώρο-ς neun- 
jährig, als runde Zahl: alt (ἄλειφαρ), dann: völlig ausgewachsen, 
gross, stark?) (βοῦς Od. 10. 19; Hom. stets 3sylbig); ἔξ-ωρο-ς 
ausser der Zeit: unzeitig; aus der Zeit der Jugendblüthe heraus 
(παλαιός, παρηκµακώς Lex.). — ὁπ-ώρα, ion. 01-àr, f. Spätsommer, 
Frühherbst?) (von Ende Julius bis zum Eintritt der stürmischen 
Jahreszeit, χείµων; eig. vom Aufgange des Seirios, des ἀστὴρ ὀπω- 
orvóg ll. 5. 5, bis zum Frühuntergange der Pleiaden, vgl. ὁπῶώρα 
δὲ καὶ νῦν µέρος θέρους τὸ τελευταῖον, μεθ᾽ ὃ τὸ µετόπωρον Eust.), 
ὁπωρ-ινό-ς spätsommerlich, frühherbstlich, zur Herbstzeit (0. ἀστήρ 
der Hundsstern), ὀπωρ.ιαῖο-ς (Theophr.), ὀπωφ-ικό-ς (Galen.), ὁπ- 
ώριµο-ς (Suid.) id., ὀπωρ-ίζω herbsten, Obst oder Früchte einsam- 
meln, ernten, ὀπωρι-σ-μό-ς m. das Einernten, Einsammeln (LXX). — 
παν-α-ώριο-ς ganz unzeitig, früh hinsterbend (vom Achilleus Il. 24. 
540, indem er nicht zu hohem Alter gelangen, nicht das Menschen- 
leben voll ausleben soll, παντελῶς ἄωρον ἀποθανούμενον Schol.)?). 

(ja, djü, dın) Zn gehen, gelangen, streben. — (δι ὅμη-μαι) 
δί-ζη-μαι, Bol. δ-σδη-µαι, (ζητῶ Hes.) (Perfeotpräsens wie ἥμαι, 
κεῖμαι) aufsuchen, suchen, sich zu verschaffen oder zu erlangen 
suchen, erstreben*) [Hom., Her., Aesch. Suppl. 821 D., sonst nur 
Sp.] (Fut. διζή-σομαι, διζη-σόµεσθα Od. 16. 239, sonst Hom. nur 
2. P. δίζη-αι und Part. διζή-μενος, Aor. ἐ-διζη-σάμην Heraklit. bei 
Plut. adv. Col 20)°); δίζη-σι-ς f. das Suchen, die Untersuchung 
(Parmen. bei Plat. Soph. 237a), διζή-μων aufsuchend (Nonn. par. 
8. 21); di-Zw zweifelhaft, ungewiss sein (Hom. nur Imperf. δίζε 
Il. 16. 713); δίζοµαι — δίζηµαι (ζητῶ. ἐδίζησα" ἐξήτησα Hes.). — 
(St. ζη-το) Cn-1é-w (vgl. Ba, ἀμφισ-βη-τέ-ω pag. 183) suchen, auf- 
suchen, aufspüren; nachforschen, prüfen, untersuchen; trachten, 
begehren, fordern, verlangen?) (Hom. nur Il. 14. 258 ζήτει βόας 
h. Merc. 2. 22; γένος Batr. 2. 5); dor. j — à: darev' ζητεῖν (Hes); 
ζητ-εύ-ω (h. Ap. 215. h. Merc. 392. Hes. O. 402), dor. ζατεύω 
(Alkm. Ath. 10. 416d); Adv. ζητου-μένως durch Suchen (Chrys.); 
Verbaladj. ζητη-τό-ς gesucht, erwünscht (Soph. Ο. K. 389), &mrmr- 
&o-s (Soph. Plat. u. a.), ζητητ-ικό-ς zum Untersuchen geneigt (of ζ. 
Philosophen, bes. Skeptiker); £nm-m-s m. Aufseher, in Athen 
Richter; ζήτη-σι-ς f. das Suchen, Untersuchung, Erwägung, ζητήσι- 
µο-ς aufzusuchen, aufzuspüren (Xen. Kyn. 6. 6); ζήτη-μα(τ) n. = 
ζήτη-σι-ο; Gegenstand der Untersuchung (Soph. Ο. R. 278); Demin. 
ζητημάτ-ιο-ν n. (Liban.). 

(ijü-mi) ἵ-η-μι (caus.) gehen machen, in Bewegung setzen, 
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senden, schicken, absenden, entlassen; werfen, schleudern; er- 
giessen, strömen lassen; herablassen, fallen lassen; Med. sich in 
Bewegung setzen; übertr. von der Richtung des Sinnes: trachten, 
streben, verlangen, begehren") (Activ: Präsens Hom. ἔ-ει-ον Le, 
att. Las, Hom. {-εἶσι(ν), Conj. í(ó, Hom. ἴ- ἔ-ησι(ν)» Opt. Eel, 
Nbf. Fos-w, Inf. Hom. {-έμεναι, att. [-έναι; Imperf. ἴ-η-ν, Kei-s, ἔ-ειν 
Hom. 1. Sg. ειν in zgo-ftw Od. 9, 88. 10, 100 [wie zu erklären? 
wohl richtig seo-Inv], Her. av- lee, „Hom. 3. P. Pl. ev; Fut. 7-00, 
Hom. ἆν-έ-σει Od. 18. 265; Aor. je, Dual εἶ-τον; εἴτην» Plur. 
εἷ-μεν, dae, εἷ-σαν; Hom. ns, ἔ-η-κεν ἡ-κα- v, κάθ-ε-μεν, ἄν-ε-σαν, 
Conj. o, Hom. εἴω, 3. Sg. ἡ-σήν), £n, 9 AN; Opt. ἐ-ίη-ν, Imp. [ἔ-θε] 
ἕ-σ, Inf. εἷ-ναι, Hom. Ev, Part. [£-vr-c] εἴ-ο; Perf. εἷ-κα; Medium: 
Präs. ἵ-ε-μαι, Con). £-à-uoi, Opt. {-εί-μην, Nbf. f-ol-ugv, Impt. i-e-o0, 
fov, Inf. Γε-σθαι, Part. L-E-uevo-g, Impf. [-éuqgv, Aor. &-ugv, 3. Pl. 
ἕ-ντο bei Hom. nur: ἐπεὶ πόσιος xal ἐδητύος ἐξ ἄρον Evro — ἑξίημε, 
seltenere Nebenf. ἦ-κά-μην; Con). ὧ-μαι; Opt. εἴ-μην. οἵ-μην, Imper. 
οὗ, Inf. ἔ-σθαι, Part. ἔ-μενο-ς; Fut. ᾖ-σο-μαι; Perf. εἷ-μαι, Plusqu. 
ei-unv, Herod. 6. 1. Part. Perf. Med. µε-μετι-μένο-ς von µετ-ίηµι — 
µεθ-ίηµι wie von µητίω mit unregelm. Redupl., Aor. Pass. εἴ-θη-ν, 
Conj. ἐ-θῶ; Fut. ἔ-θή-σομαι [Activ ἵ Hom., doch bisweilen in arsi 
verlängert, bei Attik. 7; im Med. 7 stets bei Hom.; im Pass. bisw. 
( bei Trag. und öfter i im daktyl Versmaasse]); Verbaladj. £-10-g , &- 
έο-ς. — (ἔ-τι) ἕ-ει-ς £. das Streben (nur Plat. Krat. 411d. 4202); 
&-ol-a’ πρεσβεια (Suid. ); (n-u-) ἠσι-: ἠσι-επ-ής Worte entsendend, 
beredt (E. M. 669. 7); “Hci-odoc (— [ες ὁδήν d.i. adv) Dichter 
aus Kumä in Aetolien, in Askra in Böotien erzogen‘); ἀν-ηεί- 
δώρα Gaben aussendend (γή. 4ημήτηρ) (ἡ pi διὰ τὸ κάρπους ἀνιέναι 
Hes.)?); ἐν-ε-τή f. Spange, Nadel = περόνη (Il. 14. 180. Kallim. 
fr. 149); ἐν-ε-τήρ-ιο-ν n. lokr. (vgl. ἐσ-ι-τήρ- -ο-ς pag. 79) Einlass- 
geld, Einzugsgeld (Hyper. 8. 9 τὰ ὑπὸ τοῦ ἐποίκου τελούμενα 
πρὸς εἰσαγωγὴν καὶ εἰςδοχὴν αὐτοῦ εἰς τὴν χώραν (Oeconom.)'?). 

ja-p (σαι. Skr. caus. japajati PW. VI. 100). 
iam! — Ἰά-π-τ-ω senden, schicken, werfen, schwingen 

(Hom. nur: ὡς ἂν um κλαίουσα κατὰ 7000 καλὸν άπτῃ Od..2. 376 
== herabstossen, herunterbringen d.i. verderben, 4. 749 ὡς ἂν u. 
κλ. κ. χ. κ. άπτῃς, Fut. προ-ἱάψει, Inf. -ἰάψειν, Aor. προ-ἴαψε weg-, 
ent-, hin-senden; Aor. Pass. ἰά-φ-θη Theokr. 2. 82); bei sp. Dich- 
tern: verletzen, beschädigen, kränken. — (laß, ia-u-B) ἴα-μ-β-ο-ς m. 
Iambus (22), Wurf — Wurfvers, Spottvers (vgl. ςαμβεῖον καλεῖ- 
ται» ὅτι Ev τῷ µέτρῳ τούτῳ ἰάμβιζον ἀλλήλους Aristot. Poet. 4); 
Schmäh-, Spottgedicht, ἰαμβ- -500-6, -εκό-ς iambisch, ἰαμβεῖο-ν n. 
iambischer Vers, leufl-ito (ἰαμβίαζω Philipp. 83) Iamben schreiben, 
in Iamben reden, schmähen, ieufi-o-v-g m. (χορός) der Iamben 
vorträgt, ἰάμβ-ηλο-ς (λοιδορητικός Hes.), ἰαμβο-ειδής, ἑαμβ-ώδης 
iambenartig; χωλ-ίαμβο-ς m. Hinkiambus (ein Senar, der im letzten 
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Fusse statt des Iambus einen Spondeus oder Trochäus hat, sonst 
σκάζων). 

ja. ' 
jà-nu-a f. (Durchgang —) Thüre; übertr. Zugang, Einleitung; 

jan-i-tor (tör-is, alter Nom. ianitos'?) Varro 1. 1. VII. 27) m. Thür- 
hüter, Pförtner (jan-eu-s Paul. D. p. 102), jani-tr-ix (ic-is) f. (Plaut. 
Cure. 1. 1. 76). — Jä-nu-s m., älterer Abl. -e (a Jano vel Jane, 
ut Sali volunt, Hartung Rel. d. Róm. II. 218) == Pförtner (vgl. 
Preller röm. Mythol. 148 ff.), altital. Gott, mit einem Tempel auf 
dem Forum, dessen zwei einander gegenüberstehende Thüren im 
Kriege offen, im Frieden geschlossen waren?) (vgl. Ov. F. 1.276 ff.); 
Schwibbogen oder überwölbter Durchgang (bes. Jani, vier solcher 
Sehwibbogen auf dem Forum) (principem in sacrificando Janum 
esse voluerunt: quod ab eundo nomen est ductum: ex quo transiliones 
perviae Jani, foresque in liminibus profanarum aedium januae no- 
minantur Cic. n. d. 2. 27. 67); Jan-ali-s, Janu-ali-s dem Janus 
angehörend; janu-al (äli-s) n. libi genus, quod Jano lantummodo 
libatur (Paul. D. p. 104); Janu-ariu-s nach dem Janus benannt 
(mensis, und J. ohne Beisatz) m. der erste Monat im Jahre; 
* Jani-cu-s dem Janus geweiht, Janus-stätte, -burg, davon Janícá- 
lu-m n. Klein-Janusburg (einer der sieben Hügel Roms, am rechten 
Tiberufer gelegen; ein Áussenwerk, eine Warte Homs gegen die 
Etrusker, der befestigte Brückenkopf des poms subliciws!*) (vgl. 
Janiculum quoque adiectum, non inopia loci, sed ne quando ea arx 
hostium esset, Liv. 1. 83. 6), Janicul-üri- zum Janiculum gehörig. 

ja-k. 
Jä-c-re (vgl. fá-c-ere pag. 982) = ἵ η-μεῖὸ) (Perf. *jeJic-i, 

*je-ic-4, jec-i) [Compos. mit einsylb. Prüp. Jic-ére, -tic-ere, weitaus 
vorherrschend -icére geschrieben: ab-, ad, in-, ob-, sub-icere; 
ebenso ist nach einer auf einen Vocal auslaut. Prüp. einfaches i 
sicherer und besser: co-, de-, e-, pro-, re-, tra-icio Brambach Hülfsb. 

p. 19 £], Part. jac-tu-s (in Comp. -jec-tu-s); jac-tu-s (tus) m. das 
Werfen, der Wurf; beim Fischen: Zug, Fang (hingeworfenes Wort, 
Aeusserung Val. Max. 1. 5); jac-tura f. das Wegwerfen, Preis- 
geben; übertr. Verlust, Schaden, Nachtheil, Einbusse, Vers&umniss, 
jacur-alis (ἐπιζήμιος Gloss. Philox.), jactur-ariu-s (qui frequenter 
jacturam patitur Gloss. Isid.); jdc-lu-s werfbar, was geworfen wird, 
jactlu-m n. Wurfspiess!9), jacula-ri werfen, schleudern, (übertr.) 
nach etwas zielen, jagen, jacula-ti-o(n) f. das W., Schl. v m. 
Tert.), jacula-tor m. Schleuderer, Wurfschütze, fem. -frix Jägerin 
(Diana Ov. M. 5. 375), jaculator-iu-s zum Schl. dienlich, jaculá- 
mentu-m n. Geschoss (Non. p. 556. 24), jacula-bili-s was zu werfen, 
zu schleudern ist; Frequ. jae-tü-re hin und her werfen, wegwerfen, 
preisgeben; (übertr.) beunruhigen, plagen; (im Geiste oder in der 
Rede bewegen =) bedenken, besprechen, prahlerisch reden; Part. 
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jacta-ns (Adv. -ter) prahlerisch, ruhmredig (Demin. jactanti-culu-s 
August.), jactant-ia f. Prahlerei, Ruhmredigkeit, jacla-tu-s (-tü-s) 
m. das Hin- und Herwerfen, Schütteln, jacta-t-ö(n) f. = jacta- 
tus, -niia, jaclà-tor m. Prahler, Grosssprecher, fem. -trix (Sidon.), 
Jacta-bundu-s hin- und herwerfend, prahlerisch (Gell.), jacta-bili-s 
was man werfen kann (Cassiod.); jac-ti-tä-re laut oder öffentlich 
vorbringen, jactitä-tor m. = jactator (Aleim.), jactita-bundu-s — 
jactabundus (Sidon.). — am-Ye$re (Ac-wi oder -ic-si, Fut. amici- 
bor Plaut. Pers. 2. 5. 6, Perf. amicisse Front. fer. Als. p. 188) 
umwerfen, umhüllen; Part. am-ic-tu-s; amic-tu-s (tüs) m. das Um- 
werfen (vgl. mihi amictui est Scythicum tegimen Cic. Tusc. 5. 32. 90; 
amictui diclum, quod. ambjectum est, id est circumjectum Varro Ἱ. Ἱ. 
5. 131. p. 51 M.); concret: Umwurf, Oberkleid, Umhüllung; amic- 
ü-lu-m n.) = amictus (amiculum est genus vestimenti, a circum- 
jectu dicium Paul. D. p. 28. 14. M.), amicul-a-tu-s mit einem Um- 
wurf u.s. w. versehen (Solin.); amici-men (min-is) n. = amictus 
(nur Appul. Met. 11. 9. 13); amic-tör-iu-s zum Umwerfen geeignet; 
als Subst. n. Umwerfetuch (bes. der Frauen); ob-icere vorwerfen, 
vorhalten, vorrücken u.s. w.; dazu ob-ez (icis und jc-is) m. (f.) 
das Vorgeschobene — Riegel, Wall, Damm; (übertr.) Hinderniss !5); 
sub-icére unterwerfen, dazu sub-ex (íc-is) m. (Enn. ap. Gell. 4. 17), 
sub-ic-ü-lu-m n. (Plaut. Pers. 3. 3. 14) Unterlage. — jäc-ere (wi, 
--iu-m) niedergeworfen sein — liegen; (tbertr.) niedergeschlagen 
sein, muthlos sein, unterliegen; unthätig, schlaff, werthlos, gering 
sein 19): Compos. ad-, circum-, inter-, ob-, prae-, sub-jacere. 

Lehnwort: hora (= ὥρα) f. Stunde; (poet.) Zeit, Tages-, Jahres- 
zeit?) (Gen. hora-i Luer. 1. 1015, Abl. horä-bus Or. inscr. nr. 4601), 
hor-ali-s zur 8t. geh. (Venant.), hor-üriu-m n. Uhr (Censor. 23). 

B. Gl. 308b. — C. E. 857. 408. 602. 607. — F. W. 160. — 1) Vgl. 
F. W. L c. und 1065: Zend jare Jahreszeit, Zeit von etwa 2 Monaten; 
Κε]. jarit m., jara f. Frühling; goth. jera- n., ahd. jar n. Jahr; vgl. noch 
Mikl. Lex. p. 1146. — Kuhn K7. Il. 269. — Lottner KZ. VII. 169. — 
Mannhardt KZ. V. 174. — Dagegen Savelsberg KZ. VII. 384 (vgl. XIX. 
11): vas, Jse-ag, «οσ-άρα = schöne Jahreszeit, dann: Jahreszeit, 
rechte Zeit, überhaupt: Zeit. — 2) Vgl. Ameis-Hentze ad l. c., S. W. 
8. v., Sch. W. s. v. — Classen Jahrb. f. Philol. 1869 p. 809: ἀείρω = her- 
vorgehoben d.i. hervorragend, ausgezeichnet. — Düntzer KZ. XV. 58 ff.: 
*se-uon (= νέα don), Ev-vengo-s (vgl ἐγ-κοίλιος) in der Jugendzeit 
stehend, jugendlich. — H. Weber Philol 1861. I. pg. 168 ff.: νέο-ς. νέ- 
ωρο-ς (Suffix wie in πέλ-ωρος, ψόθ-ωρος) — jugendlich, neu, frisch, 

ig, ἕν-νέωρος (ἐν besonders hervorhebend) — 8) C. E. 858: ὁπ- 
vielleicht zu ὀπίσω, ὄπισθεν. — Dagegen Savelsberg KZ. VIT. 386 und 
ders. deutet: ὁπ kochen: ὁπώρη (vgl. δαλπωρή mit abweichendem Accent) 
- das Kochen oder die Reife. Ders. KZ. XIX. 6: der Herbst, φθινόπωρο» 
oder µετόπωρο», tritt erst bei Hippokrates selbständig in die Reihe der 
Jahreszeiten ein (Ideler, Handb. der Chronol. I. pg. 250). — Wie Savels- 
berg auch Sch. W. s. v.: vielleicht St. ἐπ und ὥρα die Reifezeit. — 
4) B. Gl. 304b, — C. E. 610. 619. — Fritzsche St. VI. 827. — Benfey 

πλ 
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Wzll. IL 220: döfı zwei: „zweifeln“ (nicht wissen), „suchen‘ (wissen 
wollen). — Dagegen L. Meyer KZ. VII. 213 (da diese Begriffe doch nicht 
so sehr nah liegen): Skr. ja& bitten, begehren; dazu ζητέω. — Anders 
wieder F. W. 94: d$ scheinen, blicken = δι-διη-μαι sehe aus nach 
etwas, suche. — 5) C. V. I. 153. 4). — 6) B. Gl. 8048: jat operam 
dare, niti, studere. Ebenso F. W. 158: jat worauf halten, zustreben; 
von jam. — Dagegen C. E. 610: „Auffallend bleibt die Länge des Vo- 
cals, für die ζημία keine ausreichende Analogie bietet. So werden wir 
zu der Vermuthung geführt, dass Skr. ja-t so gut wie jak suchen, eben 
nur als eine Fortbildung derselben Wurzel zu betrachten ist (jat vgl. 
PW. VI. 24)“, — 7) Vgl. B. Gl. 308b. — Brugman St. VII. 347. 43). — 
C. E. 408. 607; KZ. II. 400. 6); C. V. I. 116. 11). 124. T). 153. 6). 184. 
8). 1I. 864. 6); Schulgr. 6. 318. — Ebel KZ. IV. 165. V. 67. — Fritzsche 
St. VI. 828 f. — Kraushaar St. II. 433. — Meister St. IV. 433. — Renner 
St. Ib. 49 f. — Windisch St. II. 214 und 6). — Anders PW. I. 820: ish 
Etwas in (rasche) Bewegung setzen; entspricht bis in die einzelnen Ver- 
zweigungen der Bedeutung dem griech. ?yw, ἴεμαι. — Ahrens Formenl. 
8. 75. ο und L. Meyer KZ. VIII. 249: σι-ση-μι = ἵ-η-μι. — 8) Clemm 
Comp. 28. Dazu C. E. 248: „ansprechend“. — Pott KZ. VI. 248 f. un- 
entschieden; wohl: „Mittel und Wege zum Handeln angebend, mit auf 
den Weg sendend“. — 9) Fick KZ. XXI. 463 (vgl. Pott KZ. VI. 811). — 
10) Allen St. III. 227. 274. — Curtius St. IH. 447. — 11) B. Gl. 308b 
(j@ ire, Pottius apte confert. ἰάαπτω). — C. E. 527; C. V. 1. 238. 6). — 
Vgl noch Chalkiopulos St. V. 345. Düntzer KZ. XII. 7. 12. Lottner 
KZ. VII. 174. 47). Pictet KZ. V. 42. — Anders Corssen I. 458: di eilen, 
schleudern, δί-εσθαι, δι-α-π-τ-ω. — Fritzsche St. VI. 831: ik (ix : jan -- 
$c-0 : jac-i0). — Pott KZ. VIII. 105: zu /a4ico. —- 12) Pott KZ. VIIL 186: 
Suffix -tor mit ungewöhnl. Anfügung des Nominativ -8, wovor das r 
wich von santtor (wie vinitor, olitor), oder durch Kürzung (ianuae tutor ?). 
— Kuhn KZ. XI. 316: Wenn Varro's Angabe zuverlässig ıst, müsste ein 
tanitors vorausgegangen sein. — 13) C. E. 602: ,,Ja-nu-s scheint wegen 
seiner Bedeutung als Appellativum und wegen des verwandten ja-nu-a, 
jan-i-tor zu W. 4, ja zu gehören, womit es schon die Alten verbanden 
(vgl. Pott W. I. 964); vgl. Skr. ja-na-s gehend, Bahn; sa sa-nu-s, fa 
fa-nu-m, do do-nu-m'*. — Gegen die Deutung von Curtius jedoch und 
zu W. div glänzen: Corssen I. 213. 381 f. (dagegen Curtius: die Polemik 
Corssens verfehlt ihr Ziel) Grassmann KZ. XI. 2 ff. XVI. 161 (*divu-s, 
* div-anus). Kuhn KZ. VII. 80 (div djam: Janu-s; m zu n). Legerlotz KZ. 
ΥΙ. 800 (Zàv Jan-u-s, vgl. Ζεύς Ju-piter). — Corssen l. c. deutet ferner: 
ja-ni-Lu-08 von tu, tu-t, tu-eri; das Nomen -tu-os urspr. eine Bildung = 
Ven-os, vet-us, deren s in Jani-tor zu r gesunken ist. — Vgl. noch 
Schoemann ad Cic. n. d. l. c.: der Stamm des Verbi ist allerdings i, 
und weil janua die Thür, der Eingang heisst, so liegt es nahe, den 
Janus als Gott des Einganges, der Thüren und Thore zu fassen. Ob 
aber dies wirklich der wahre ursprüngl. Begriff des Gottes gewesen, und 
ob nicht auch der Name urspr. vielmehr Dianus gelautet habe, ist 
eine andere hier freilich nur anzudeutende Frage. — 14) Corssen II. 
68f. — 15) B. Gl. 808b. — Corssen B. 46 (dagegen I. 463 noch: di 
ὁ(-εσθαι; di-ja, di-a, τ-α-ο). — C. E. 403; KZ. II. 400. 6). — Lottner 
KZ. VII. 174. 47). — Zu Skr. Kj« fallen, causat. kjavajamı: Benfey KZ. 
Π. 221. VO. 118. Budenz KZ. VIII. 288. Schweizer KZ. VI. 445. — 
16) Bopp Gr. III. 412: jac-ulum; dagegen Corssen B. 346, Schweizer KZ. 
IIl. 381: Ja-culum (Werkzeug zum Werfen). Vgl. Bugge KZ. XX. 137; 
wenn statt jac-culu-m, ibd. 148: wohl statt jac-culum. — 17) Corssen 
B. 841: = *amici-culum, vgl. amictu-s st. amici-tu-s. — 18) Vgl. Corssen 
I. 250. 309. 453. IL 395. 419. — 19) Vgl. Froehde KZ. XXII. 259, 



— 20) Vgl. Kuhn KZ. IV. 442. Lottner KZ. VIL 169. Savelsberg 
ibd. 393. 

jak- Dan, -ar, -ar- t Leber. — Skr. jákrt, jakan (neben 
jakrt in einigen Casus) Leber (PW. VI. 4). 

(St. fm-ap-r) fjr-ap (Gen. ἤπ-ατ-ος; ἠπαρτ : ἧπατ — kret. 
πορτέ : norl) n. Leber; oft als Sitz ‚der Leidenschaften, besonders 
der Liebe und des Zornes; Demin. ἠπώτ- ιο-ν D.; ἧπατ-ικό-ς» -ηρό- e 
-1xio-; (Med.) die Leber betreffend, ἧπατ-ία-ς zur L. geh., ἧπατ- 
i-mm-g leberähnlich, = ἠπατικός, Tjmer-[fo der L. ähnlich sein 
(Diosc.); ἁπατ ἴτι-ς f, -ὥριο-ν n. eine Pflanze; ἧπατο-ειδής, ἧπατ- 
ὥδης leberühnlich; ἤπατ-ο-ς m. Leberfisch. 

Jéc-ur (statt *jec-us, Nom. joc-ín-us Charis. I. p. 48) (Gen. 
jec-ór-is, jec-in-ér-is, jec-in-or-is, joc-in-er-is, joc-in-or-is; vgl. it-in- 
er-is pag. 81) n. = ἤπαρ, Demin. jecus-cülu-m n., jecor-ali-s (nne- 
τικό-ς Gloss. Philox.), jecor-i-Keu-s (Marc. Empir. 22), jecor-osu-s, 
Jeciner-ósu-s, jocinor-0su-s leberkrank. 

Ascoli KZ. XVII. 405. — Aufrecht KZ. II. 147 (in jecus- culu- m die 
ältere Gestalt erhalten) — B. Gl. 304a. — Corssen II. 202. — C. E. 
454; KZ. III. 411; Schulgramm. $. 176. — F. W. 158. 483; Spr. 104. — 
Gelbke St. II. 31. — Savelsberg KZ. V1I. 880*). XVI. 55. — Schweizer 
KZ. 1. 381. — Sonne KZ. XII. 294 (das Suffix scheint auf einer Urform 
-ar-at zu beruhen). — Walter KZ. XII. 384. 387. — Windisch St. II. 215. 

jakas, jakä Heilung, Heil (südeuropäisch). 
ἄκ-ος (εσ-ος — ους) n. Heilmittel, Linderungsmittel (ausser 

Herod. 4. 187 und Medic. selten in Prosa); (ἀκεσ-Ίο-μαι) ἀκέ-ο- 
μαι (hom.-pindar. Nbf. ἀκείο-μαι) heilen, stillen, wieder herstellen, 
gut machen, ausbessern, flicken (Fut. ἀκέ-σομαι, Aor. ἤκε-σά-μην, 
Imper. ep. ἄκεσ-σαι 11. 16. 523, Opt. ἀκέσ-σαιο Eur. Hek. 1067; 
Aor. Pass. ἆκεσ-θέντων nur Paus. 2, 27. 3. 3, 19. 7; das Activ 
nur Hippokr.); Verbaladj. ἀκεσ-τό-ς (vgl. Venus, venus-tu-s) heilbar, 
leicht zu heilen, ‚gut zu machen, GnEO-T-ınd-g zum Heilen, Aus- 
bessern geh. (n «x. τέχνη Schneiderkunst); ἀκέσ-ιο-ς der Heilende, 
Bein. des Apollo (Pausan. 6, 24. 5); (κεσ-τε, ἆπεσ-σι) ἄκε- -ει-ς f. 
Heilung, ἀκέσι-μο-ς heilsam; ἀκες- T c m. Heiler, Arzt, ἆκεσ-τήρ 
heilend (die Wildheit bäindigend: τὸν ἀκεστῆρα χαλινόν Soph. ο. K. 
714 D.), ἀκεσ-τήρ-ιο-ν n. Schneiderwerkstatt ( Liban. ^, ἀκέσ-τωρ 
(τορτος) m. Arzt, Retter, ἀκεστορ-ία f. Heilkunst (Anthol.), ἀκεστορ-ί-ς 
(18-05) f. die Heilende (Hippokr.); ἄκες-τρα f. Nadel zum Flicken, 
ἀκέστρ-ια f. Nüherin, Flickerin, axsorg-I-s ({δ-ος) f. Hebamme 
Hippokr. (— Aerztin); ἄκεσ-τρο-ν n. Heilmittel!) (Soph. fr. 427); 
ἄκεσ-μό-ς m. =  ἄκεσις (Lex.), ἀκέσμ-ιο-ς (ἱάσιμος Hes.); ἄκεσ-μα(τ) 
n. Heilmittel (stets Plur.; Sing. nur Suid.; ὀδυνάων Il. 15. 394 

Y aniéek, etym. Wörterbuch. 48 
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seit Spitzner nach Aristarch, früher ἄκη-μα wie von *axt-je, wofür 
sich Lobeck Paral p. 399 zu erklären scheint); ἀκεει-: axsal- 
µβροτος Menschen heilend (Orph. Lith. 8)?), ἀκεσί-νοσος Krankheit 
heilend (Sp.), ἀκεσί-πονος schmerzstillend (Nonn. D. 12. 369), 
ἄκεσ-ώδυνος id. (Hippokr.) — ἀκ-άκη-τα (Sol. und ep. statt ax- 
ακή-τη-ς) m. Beiw. des Hermes (nur Il. 16. 185. Od. 24. 10), Heil- 
bringer, Heiland, Retter aus der Noth (θεραπευτικόν Schol. ad Il. 
l c.; vgl. ὦ Doiß’ ἀκέστορ Eur. Andr. 900)?). 

F. W. 1076; Spr. 136. 357; KZ. XX. 173f.: Reflex in den celtischen 
Sprachen: irisch ic, ícc f. Heil, Heilung, davon ivcc-the salvatus, sanatus, 
aus jacca entstanden, cambr. jach sanus, jech-yt sanitas, aremor. Jachet 
sanatus. Man darf demnach, falls man die Celten den Grükoitalern zu- 
gesellt, ein südeuropäisches jakas, Jakü Heilung, Heil ansetzen. — C. E. 
668: ἀχείσθαι heilen, nx« milde, ἀκέων still u. s. w. Verwandtschaft 
mit W. ἐν d. i. «εκ (Skr. νας wollen, begehren) wäre nicht unmöglich. 
— Ueber das denominative ἀκέομαι (St. &xeg) vgl. Curtius St. III. 192; 
V. I. 848. II. 370. 9). Kuhn KZ. II. 268. Leskien St. lI. 94 f. Recens. 
in der Allgem. (Wiener) Lit. Zeitung X. p. 385. — 1) Die Zurückführung 
von ὤκεσ-τρο-ν auf den Nominalstamm «xsg- findet Osthoff KZ. XXIII. 
314 ,verwerflich"(?). — 2) Vgl. G. Meyer St. V. 97. — 3) Fritzsche St. 
VI 287. — Nach der gewühnl. Ableitung von κακός d. h. ἄ-κακο-ς der 
kein Böses stiftet (0 μηδενὸς καχκοῦ περιποιητικός Apoll.) d. 1. nur Gutes 
erweisend, gütig, gnädig (ἀκάκητα statt axaxnze ist äol. Accentuirung, 
vgl. Lehrs Aristarch p. 259). Aehnlich Düntzer KZ. XV. 350: von xa- 
xov, Litotes, gleichbedeutend mit ἐριούνιος, δώτωρ icow. 

JAG verehren (einen Gott) — Skr. jag einen Gott ver- 
ehren, huldigen; auch mit Gebet und Darbringung, daher: weihen, 
opfern (PW. VI. 8). 

(ἀγ-ο-μαι, ἆδ-Ίο-μαι) ἄζο-μαι verehren, die Götter scheuen; 
sich scheuen, fürchten (nur Präs. und Imperf.; Act. nur Soph. 
O. K. 134 ἄζονθ)). --- ἅγ-ιο-ς heilig, geweiht; scheuerregend, rein 
(sehr häufig N. T.), ἁγιό-τη-ς (7yv-0c) , ἁγιω-σύνη f. Heiligkeit 
(N. T. ἁγιά- -$o heiligen, weihen, reinigen (τὰ ἡγιασμένα Opfer 
Dion. h. 7. 2), ἁἅγια-σ-τήρ-ιο-ν n. geweihter Ort (LXX), ἁγια-σ- 
µό-ς m. Heiligung (N. T.), ἁγία-σ-μα(τ) n. = ἁγιαστήριον (Eccl.); 
ἁγ-ίζω weihen (poet.), ἔν-αγίζω Todtenopfer darbringen, den Heroen 
opfern; ἁγι-σ-τ-εύ-ω die heil. Gebräuche beobachten; rein, keusch 
leben, aysore(F)-ia f. Tempelgebräuche, Gottesfurcht; ἁγι-σ-μοὺς 
ποιεῖν Opfer bringen (Diod. 4. 39). — ἁγ-νό-ς heilig, ehrwürdig; 
den Göttern geweiht; rein, keusch, gereinigt, gesühnt (ἀδνόν ἁγνόν. 
Κρῆτες Hes.); Αρι-άδνη (Nbf. Αρι-άγνη auf einer Vase, vgl. Welcker 
kl. Schr. III. 239) = die Hochheilige, Tochter des Minos und der 
Pasiphae; half dem Theseus aus dem Labyrinthe und folgte ihm; 
auf der Insel Dia von der Artemis getüdtet!); ἀγνί-τη-ς reinigend 
(θεοί Poll 1. 24); ἀγν-ίζω reinigen, sühnen, durch Feuer ver- 
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brennen (σῶμα ἡγνίσθη πυρ Eur. Suppl. 1211), &yvi-0-uó- c m. 
Reinigung, ἄγνι-σ-μαί[α) n. Reinigungsmittel; ἂγν- εύ-ω rein, keusch 
sein; reinigen, sühnen, &yvev-r-:x0-g keusch, &yve.F)- lo. f. Reinheit, 
Keuschheit, (im PL) Reinigungen, Sühnungen, άγνευ- τήρ-ιο-ν n. 
Reinigungs- ort, -mittel, ἄγνευ-μαίτ) n. Keuschheit (Eur.). — ἅγ-ος 
n. Verehrung, heilige Scheu; Weihe, Opfer, Sühnopfer (ὄγνισμα Θν- 
σίας Hes.); ἀν-αγής — ἄναγνος (Hippokr. ̂  εὐ-αγής rein, schuldlos, 

. heilig; (von Dingen) rein, klar; παν-αγής von allen verehrt, ge- 
scheut; ganz geweiht, ganz heilig. — ’ statt ': ἄγ-εα' τεμένη. 
ἀγέεσσι τεµένεσι (Hes.); ἄγ-νο-ς m. f. Keuschlamm, ein hoch- 
wachsender, weidenartiger Baum, vifez castus Linn. (διὰ τὸ τὰς dy 
τοῖς θεσµοφορίοις ἀγνευούσας γυναῖκας εἰς ὑπόστρωμα χρῆσθαι αὐτῇ 
Diosk.)?). 

Aufrecht KZ. V. 362. — B. Gl. 304. — C. E. 170. 604. 675; C. V. 
I. 319. 20). — F..W. 158; F. Spr. 149. — Kuhn KZ. II. 269. III. 156. 
— Maurophrydes KZ. VIL 137. — Savelsberg KZ. XIX. 2. — 1) C. E. 
695. Vgl. Preller gr. Mythol. I. 532. — Zu ἀδεῖν, 7óvg „die sehr Wohl- 
gefällige, die gar Liebliche* Pott KZ. VI. 276. Welcker Götterl. 1]. 
590. — Christ 256: „die Wohlgefällige“, oder „die mit reichen Braut- 
geschenken“ (ἔδνα). — Ueber den Mythos vgl. noch Hartung Rel. u. 
Myth. der Griech. III. p. 56 ff. — 2) Nach Anderen: statt ὤγονος (παρὰ 
τὸ τοὺς ἐσθίοντας ἀγόνους τηρεῖν Schol ll. 11. 105). So auch Lob. 
Parerg. p. 346. 

jantar. — Vgl. Skr. jätar die Frau des Bruders des Gatten 
(PW. VI. 120). 

(jev-a-reg, ἔεν-α-τερ) εἶν-ά-τερ-ες (σύννυμφοι Gramm.) f. die 
Frauen der Brüder, die Schwägerinen (Il. 6, 378. 383. 22, 473. 
24, 769; Sing. εἰνάτηρ bei Herod. περὶ. μον. A. p. 16. 22; eiva- 
τειρες Poll. 3. 32; vgl. θυγ-α-τερ). 

jan-i-tr-Ic-es an Brüder vermühlte Frauen, Frauen zweier 
Brüder (duorum fratrum wxores janitrices dicuntur, "apud Graecos 
εἰνάτερες Modest. Dig. 38. 10. 4. 8. 6). 

Bugge KZ. XIX. 424. — Corssen B. 266. — C. E. 308. — Vgl. 
Miklosich Lex. 1168 (Jjetry f. , jetrüve, σύννυμφος, alias εἰνάτηρ fratria 
se wror frairis mariti ; nsl. gerb. Jetrva leviri uxor, lit. gente, gentere, 
skr. Jatr, quod e jantr natum videtur). — Ascoli KZ. XII. 239 £.: Skr. 
anjatara die eine von zweien, die andere von zweien, anjatra , anjatr, 
Pl anjataras = εἰνάτερες, lat. ania-trices oder anti-, anji-irices. — 
P. M 158: jam halten: jantar verschwägerte Frau. Ebenso Miklosich 

: rad. forte im, cf. πενθερός a bandh. — Zu Skr. jamatar (= ga- 
malar Tochtermann PW. VI. 128) mit Verwandlung des m zu m ziehen 
das Wort Benfey KZ. VIII. 88 und L. Meyer KZ. XVI. 8. — Dagegen 
Miklosich l c.: „de jámatr ne cogites". — Döderlein n. 2232: zu ἐνναίω. 

48* 
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JABH fuiuere. — Skr. jabh id. (PW. VI. 63). 
olp-u, oig-£-o, οἶφ-ά-ω; οἶφ-όλης geil; Κόρ-οιβο-ς Personenn. 

F. W. 158 („wäre freilich Digamma für οἴφω nachzuweisen, so 
müsste es mit Zend vip, vaepaiti futuere zusammengestellt werden‘). — 
PW. Ἱ. c.: die entsprechende slavische Wurzel verzeichnet bei Miklosich 
vergl. Gramm. III. S. 8 und Wurzeln des Altslov. S. 15. — Vgl. pol- 
nisch jeb-ac, bóhm. jeb-ati. — Vgl. Sonne KZ. X. 176 (Skr. jabh, voca- 
lisiert (y und guniert o/g-£-o). — Anders Curtius St. la. 261: W. ap; 
die Anwendung Auf die Fortpflanzung zeigt sich deutlich in όπ-υ-ίω. 
οἴφω, οἶφ-έω, -&o scheinen eben dahin zu gehören mit einer aus x ent- 
standenen Aspirata, olgo wohl für ὀφ-ι-ω durch Vorklingen des ı. 

JAM halten, zügeln. — Skr. jam halten, festhalten; tragen, 
sustentare, zusammenhalten, cohibere; zügeln, bündigen, anhalten; 
anziehen, zurückhalten, an sich halten u. s. w. (PW. VL 69). 

(jam =) jan. — St. Qvo oder ἦνα (η Zulaut, vgl. lo 
An9-n): fjv-ía n. Pl. (Homer), später 5 nvla, Zügel, dor. ἀνία 
Pind. (5v-/o-v analog dem Demin., vgl. £ov-ío-v, παιὸ- lo-v) D): nvio-v 
n. das Gebiss (τὸ μέσον τοῦ χαλινοῦ Poll. 1. 148); ἠνί-οχο-ς s. 
W. sagh. 

(jam =) Yeu, γεν. — ἀπό-γεμ-ε' ἄφελκε (Hes.); (σύγ-γεµ-ο-ς) 
Vy-ysuo-c' συλλαβή (id.); γέν-το (hom. Aor.) er fasste, er griff 
(1l. 8, 43. 13, 25. 241. 18, 476. 477; ἔλαβε Lex.)?) [wie zu deuten? 
γέννου oder γένου" Κύπριοι. xal λαβὲ καὶ κάθιζε Hes.]. 

(jam — ζεμ) Inu (vgl. κρεμ», κρηµμ-νό-ς) 3). — ζηµ-ία f. Ver- 
lust, Schaden, Strafe, ζηµιό-ω Verlust, Schaden zufügen, strafen, 
ζημιω-τή-ς m. der Bestrafende (Eust.), ζημίω-σι-ς f. Bestrafung, 
ζημίω-μα(τ) n. Strafe, ζηµι-ώδης Nachtheil bringend. — ζη-τρό-ς 
(u vor rgo ausgestossen) m. Henker (δηµόκοινος Hes.), (*&n-re-ev-5) 
ζητρ-ε(«’)-ἴο-ν n. Ort wo die Sklaven zur Strafe in Ketten arbeiten 
mussten (τὸ τῶν δούλων κολαστήριον Hes.). 

1) B. Gl. 306b. — C. E. 534. 598. 610. — Kuhn KZ. II. 320. — 
L. Meyer KZ. VIII. 136. — Schweizer- Sidler KZ. IIL 356. XII. 307. — 
F. W. 158: n-via vom reinen Stamme ja. — Savelsberg KZ. XVI. 288: 
an St. 1*5 Mund: 7»-/(o» eig. Mundstück = Zaum, Zügel. — 2) C. E. 
599; C. V. I. 189. 30). 207; Schulgr. 8. 316. 33). — Ebel KZ, XIV. 156. 
— Kühner ausführl. Gramm. I. 8. 19. A. 1. pg. 89. — F. W. 56: W. 
gadh fassen, gandh — yevd-ro; dagegen Spr. 186. 317. 413: W. gam — 
γεµ-το. — 3) Benfey Wzll.1I..201; KZ. VIII. 89. — C. E. 381. 534. 610. 
— L. Meyer KZ. VII. 17. — Anders F. W. 158: jai: ζητ-ρό-ς, ζητρε- 
ἔο-ν; dagegen KZ. XXII. 99. 234: W. ἑ ζητέω inquiriren, foltern, ζητρό-ς 
= Emn- -zg0-g. — Anders wieder Legerlotz KZ. VII. 296: ζε-α Gerste, 
Ἐζεα-τρεύ-ς * Sn-Tgev- -g, in -τρ-εύ-, W. ler, τρ zerreiben, aufreiben; 
Ἑζα-, *tn-tosv-g ist also: Gerstenzermalmer, Gerstenmüller; En-zgeio-v 
die Gerstenmühle (καὶ ἵνα μὲν κολάξονται οἱ δοῦλοι, μύλωνες καὶ ζητρεῖα 
xal ἀλφιτεῖα xal χονδροκοπεῖα καὶ ζώντεια, Poll. 3. 8). 

-—— 
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java Feldfrucht (Getraide, Korn). — Skr. jäva m. Ge- 
traide, in frühester Zeit vermuthlich „mehlgebende Körnerfrucht“ 
überhaupt, Korn; in der Folge „Gerste, Pl. Gerstenkörner“ (PW. 
VI. 84). | | 

(jav-ja, *£oF-.4, Im-ia) ζειά, später ζεά, f. (nur Pl) eine 
Getraideart; (dann speciell) eine weizenartige, bes. im Süden ge- 
deihende Getraideart, wahrsch. „Host‘‘; ζεί-δωρο-ς Getraide gebend, 
nahrungspendend (ἄρουρα). — (jav-jä, jaF-.«) ῆ-ῖα, Aa n. Pl. 
Reisekost (in Prosa ἐφόδια), überhaupt: Speise, Nahrung, Spreu, 
Hülsen (sonst ἄχυρα) [7, aber : in arsi Il. 18. 103. Od. 2, 289. 
410], ἤ-ῖο-ς, E-10-5 von Gerste, nio-w mit Reisekost versehen (Hes.); 
εἶα᾽ yógrog, ἠϊῖα δὲ βρώματα (Suid.); Nie’. τὴν τῶν ὀσπρίων καλάµην 
(Phot. lex.); sies τῶν ὀσπρίων τὰ ἀποκαθάρματα (Hes.). 

B. Gl. 308a. — Brugman St. IV. 151. 20). — C. E. 563. 609. — 
F. W. 159; KZ. XXI. 14. — Hehn p. 57: „lit. java-s, Getraidekorn, be- 
weist, dass zur Zeit, wo Griechen und Litauer noch ungeschieden waren, 
irgend eine Grasart, vielleicht mit essbarem Korn in der Aehre, mit 
diesem Namen bezeichnet wurde“. — Lottner KZ. VII. 21. 3). — Sonne 
KZ. XIII. 430 (-ı« wohl Collectivsuffix, vgl. ἀνθρακ-ιά, ἄχυρμ-ια). — 
Stokes K. B. VIII. 476 (ir. eo-rna „barley‘). — Ganz anders Legerlotz 
KZ. VII. 296: W. div brennen, leuchten; Gerste — die weisse Frucht. 
— ξειά ist nach der gewöhnl. Ansicht: Dinkel, Spelt. Doch Sprengel 
Gesch. der Botanik I. p. 36: ζεια triticum, Zea Host, der gerstenartige 
Grannen und weitläuftigere Aehren hat, und ὄλυρα íriticum Spelta. — 
Als Pferdefutter erscheint bei Homer: κριθή oder «i λευκόν (pag. 258), 
£eıa oder ὄλυρα, πυρός (Weizen) und die Futterkräuter λωτός (Steinklee), 
κύπειρον (Cypergras), σέλινον (Eppich). 

1) JAS gähren, wallen, kochen, glühen. — Skr. 1) spru- 
deln (von siedender Flüssigkeit), Schaum auswerfen, 2) sich’s heiss 
werden lassen, sich abmühen (PW. VI. 95). 

Zac. — ζά-λη f. Meereswallung, Wogengebraus (ταραχή καὶ 
xlóvog ὑδάτων [nach Eust. παρὰ τὸ ζέειν τὴν ἅλα] συστροφἠ ἀνέμων 
μεγάλων Lex. τινὲς ζάλην τὴν χάλαζαν Suid.); ζά-λο-ς m. — ζαλη 
(βορβορῶδες κῦμα Schol), ζαλά-ω stürmen (nur χάλαζα ζαλόωσα 
Nik. Ther. 251), ζαλό-ει-ς, ζαλο-είδης stürmisch. 

Zec. — ζέ-ω (ζέν-νυ-μι Sp.) sieden, kochen, kochend heiss 
sein; hervorsprudeln, aufwallen, aufbrausen (Hom. nur Pris. fei 
Il. 21. 362, Imperf. ξέε ibd. 365, Fut. ζέ-σω., Aor. E-f:-oe, ἐξ-έ- 
ζεσεν Aesch. Sept. 709, Hom. ξέσ-σε-ν Il. 18. 349. Od. 10. 360, 
Aar. Pass. é-f£o-9«-v (Sp.), Perf. ἔ-ζεσ-μαι (Hippokr.); Präs. poet. 
Ἓζεσ-λω ζείω: ζείων Kallim. Dian. 60. ζείουσαν’ ἀφρίξουσαν Hes.); 
Verbaladj. ζεσ-τό-ς gesotten, gekocht (N. T.), ζεστό-τη-ς (τητ-ος) f. 
Siedhitze (Paus. 10. 11. 4); ($eo-rı, ζεσ-σι) ξέ-σι-ς f. das Sieden 
u. 8. w., f£c-ua(z), ζέμ-μα(τ) (Galen.), ££-uo(v) n. Absud, das Sie- 
dende, Heisse, Demin. ζεμμάτ-ιο-ν n. (Galen.) — (ζεσ-λο) ζῆ-λο-ς, 
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dor. ζαά-λο-ς m. ardor, heftige, leidenschaftliche Bewegung, Eifer, 
Eifersucht (63 ἐπιθυμίαν µίµησις γινοµένη δοκοῦντός τινος καλοῦ 
Ammon.); ζηλο-σύνη f. id. (nur h. Ap. 100); ζηλό- oa nacheifern, eifer- 
süchtig, neidisch sein (vgl. καίτοι ταῦτα ö μὲν ἀπράγμων μέμψαιτ᾽ 
av, 0 δὲ δρᾶν τι βουλόμενος καὶ αὐτὸς ζηλώσει, εἰ Ó τις μὴ κέκτη- 
ται, φθονήσει Thuk. 2. 64, d. i. wird es gleichfalls zum Ziel 
seines Strebens machen), ζηλω-τό-ς Nacheiferung verdienend, glück- 
lich, ζήλωτ-ικό-ς eifrig, nacheifernd, ζηλω-τή-ς m. Nacheiferer, Be- 
wunderer; Anhänger (Sp.), ζήλω-σι-ς f. Wetteifer, Bestrebung, ζήλω- 
µα(τ) n. (id); ζηλέ-ω (Grammat.) beneiden, ζηλή-μων (µον-ος) nei- 
disch, eifersüchtig, ζηλημο(ν)- -σύνη f. = ἕῆλος (Plur. Qu. Sm. 13. 
388); ζηλ-εύ-ω — ζηλόω (selten), ζηλευ-τή-ς m. — ζηλωτής (Eust.); 
ζηλ-αἴο-ς der heftig brausende, leidenschaftliche o (Διόνυσος, Anth.). 

ζος. — ζό-η f. Gischt, Schaum (τὸ ἐπάνω τοῦ μέλιτος Hes.). 
— ζω-ρό-ς fervidus, glühend, feurig, kräftig, lauter (ζωρότερον 
δὲ κέραιε Il. 9. 203 eine feurigere, kräftigere Mischung bereite, 
ἀκρατότερον Apoll Lex.), εὔ-ζωρο-ς id. (olvog, µέθυ, κύλιξ). 

C. E. 380; C. V. I. 164. 35). 210. Il. 368. 8). — Delbrück KZ. 
XVI. 271. — F. W. 159; F. Spr. 196. — Grassmann KZ. XI. 33. — Kuhn 
KZ. II. 137. IV. 45. XVII. 77. — Leskien St. II. 85. 9). — Sonne KZ. 
X. 365 f. — Sch. W. s. v. — Ganz anders Christ p. 151, und Düntzer 
KZ. XV. 56. XVI. 281: W. ta, £o; wovon ζάω, ζωός, ἑώπυρος; ζωρος 
= belebend, kräftig, stark. — Vgl. ahd. jésan, gesan, mhd. jésen, gern 
gähren, schäumen, jes-t m. Gest, Gischt, jer-we, ger-we f. Hefe; ags. gist, 
engl. yeast. 

2) JAS gürten. — Zend jaonh, jah anlegen, gürten, jag-tó 
gegürtet; Κε]. po-jas-% m. Gürtel = bóhm. pds, po-jas-a-ti gürten; 
lit. jüs-ti gürten (Miklos. Lex. 654). 

(jas) Zwc. — (ζωσ-νυ-μι) ζών-νῦ-μι gürten; Med. sich gürten, 
sich rüsten (ζω-νύ-ω Sp. und N. T.) (Fut. ζώ-σω., Aor. ἔ-ζω-σα; 
Hom. vom Activ nur ζώ-σαντες, Perf. ἔ-ζω-κα; Med. Hom. Iterat. 
ζωννύ-σκ-ετο Il. 5. 857, Aor. 2-£o-od-uqv; Pass. Perf. ἔ-ζωσ-μαι. in-s- 
ζωσ-μέναι Her. 2. 85, Aor. ἐ-ζώσ-θη-ν; Imperat. Prüs. Ἔζοσ-ε-σθων 
Ἔζο-ε-σθω, fovc9o' ζωννύσθω Hes); Verbaladj. ζωσ-τό-ς gegürtet 
(Sp.); ($wo-rı, ζωσ-σι) ζῶ-σι-ς f. das Gürten (Sp.). — ζώε-τήρ 
(escas) m. Gürtel, Leibgurt (Od. nur 14. 72); Med. ein Hautaus- 
schlag rings um den Leib (eine Art Meertang, Theophr.), ζωστήρ-ιο-ς 
zum G. geh., gürtend, (ζωσ-τερ-Ία) ζώστειρα f. Gürterin (Beiw. der 
Athene bei den Böotiern); ζῶσ-τρο-ν n. Gürtel (nur Od. 6. 38). — 
(ζωσ-νη) ζώ-νη f. Gurt, Gürtel, Leibgtirtel, bes. der Frauen; übertr. 
die Weichen (die Gegend des Leibes, wo der Gurt getragen wurde, 
ὁ περὶ τὸν γαστέρα τόπος Apoll.); überhaupt alles Gürtelartige (in 
der Baukunst: Fries; in der Geographie: Erd- und Himmelsgürtel, 
Zone; mediein. = ζωστήρ), Demin. ζων-(ο-ν., ζων-άριο-ν n.; ζωνα-ἴο-ς 
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in einer Zone (Sp.), ζωνιαῖο-ς von der Grösse einer Zone, $wr-i- 
τις (τιδ- ος) f. gürtelähnlich (Diose.), ξωνο- ειδής id.; ἑῶσ- ue(r), 
ζῶ-μαί(τ) n. Schurz; Panzerrock (= χιών Od. 14. 482); Scham- 
gürtel des Ringers, subligaculum (IL. 23. 683). — ἄ-ζωνος ohne 
G. (Sp.), ἁλί-ζωνος meerumgürtet (Κόρινθος), βαθύ-ζωνος tief- 
gegürtet (d. h. nicht unter der Brust, sondern über den Hüften 
gegürtet), ἑπτά-ζωνος mit sieben Gürteln u. s. w. 

C. E. 611; C. V. I. 165. 37). II. 368. 8). 380. — F. W. 160. 387. 
— Zu W. jw« binden: B. Gl. 9108 (ju, conjungere; ἕ = 1, o = skr. au 
abjecto u). Brugman St. IV. 160. 3): ju, $of, ζω. Auch noch C. E. 64. 
338. Sonne KZ. XII. 410 (du, dam binden; djv, djam; Skr. ju, jam; 
dju, djav-as, djas, ἆ]ως-νυμι; das Suff. -as über die Specialform hinaus- 
greifend). — Sch. W. s. v.: stammverwandt mit ζεύγνυμι. — „Gew 
Vermuthungen“ macht nach eigenem Geständniss Grassmann KZ. ΧΙ. 14. 
— Ueber das Suffix in fuc * τήρ siehe Clemm St. III. 290. 3). 

ju Stamm des Personalpron. 2. Pers. Plural. und Dual. — Skr. 
ju (Pl. παπι ihr, Thema der übrigen Casus jushma, Dual- Thema 
juva) (PW. VI. 137). 

ju-sma (Pluralthema) ihr, euer, euch: δο]. ὕ-μμε- c, ion. 
ὑμέ-ες Her. ‘(wofür Jetzt vielfach ὑμεῖς), ion. att. ὑμεῖς, dor. ὑμέ- -ς, 
böot. οὐμές; Gen. ὑμῶν, ion. ὑμέ- av, Dat. ὑμῖν, &ol auch ὕμμι, 
Trag. (bes. Soph.) auch ὑμῖν und ὅμιν (jedoch herrscht in den 
verschiedenen Ausgaben grosses Schwanken), Acc. ἡμᾶς; ion. ὑμέ-ας, 
δο]. pue, dor. ὑμέ (Homer. Formen: Gen. stets ὑμέ-ων [zweisylb.] 
oder ep. vusiwv, Dat. ὑμῖν, enkl. Όμιν und 4 vuv, Acc. stets ὑμέ-ας; 
ausserdem noch die äol. Formen: Nom. ὄ-μμε-ς» Dat. ὕ-μμι(ν), Acc. 
ὕ-μμε). — ὑμέ- -τερο-ς euer, eurig, dor. ep. ὑμό-ς (Hom. nur fem. 
vun und Pl n. ou); ὑμό-ς — σός (Sol. bei Plut. Sol. 26). 

Ascoli KZ. XVII. 404. — B. Gl. 3148; vgl. Gramm. II. 110. — 
Brugman St. IV. 101. — Cauer St. VII. 107 ff. — C. E. 399. 675; Schulgr. 
8. 205f. — F. W. 161. — Fritsch St. VI. 111. 118 ff. — Kuhn KZ. Il. 
269. — Maurophrydes KZ. VII. 137. — Meister St. IV. 399. 5). — Win- 
disch St. II. 249. 350. 

JU, JU-6 binden, verbinden, vermengen. — $kr. ju 
1) anziehen, anspannen; anbinden, festhalten; verbinden, vermengen; 
jug 1) schirren, anspannen, 2) anspannen — in Thitigkeit setzen, 
zurüsten u. s. w., 3) auflegen, befestigen, fügen, 4) zuwenden, 
» verbinden, anreihen, 6) mit sich verbinden, theilhaftig werden, 
7) zu Theil werden lassen, verleihen, 8) sich vergegenwärtigen, 
9) auftragen, befehlen, injungere, 10) passen, sich schicken) ge- 
mäss sein u. s, w. (PW. VI. 138. 149). 
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Wu. . 

D — Zö-un f. Sauerteig), fvu-i-vg-g (ἄρτος) m. gesüuertes 
Brot, ζυµή-ει-ς id. (Hes.), ζυµί-ζω (τὴν ὀσμήν) sauer riechen (Diosc.", 
ἔυμ-ώδης gesäuert, gegohren; (fvuo) ζυµό-ω mit S. mischen, in 
Gährung bringen, (Med.) gihren, säuern, ζυµω- τό- g gesäuert (LXX), 
ζυμω- τ-ικό-ς aufblähend (οἱ ἐρέβινθοι f. τῆς σαρκός Ath. 2. 55. " 
ζύμω- σι-ς f. das Säuern, in Gührung Bringen (Geschwulst, Med.), 

ζύμω-μαίτ) n. — ζύμη. 
' (jau, jau-ma, w schwand und hinterliess die Länge) ζω. — 

ζω-μό-ς m. Brühe (= Gemenge, Gemische), bes. von gekochtem 
Fleisch?), Demin. ζωμ-ίδιο-ν n.; ζωμ-εύ-ω mit einer Brühe bereiten, 
kochen, ζώμευ- -μα(τ) n. = ζωμός. 

ju-g. 
Cuv. — ζυγ-ό-ν n. (selten ζυγ-ό-ς m., h. Cer. 217, Pl.,-N.T., 

böot. [lak.? δυγό-ν; j — 6]) Joch (am Wagengeschirr); Steg: oder 
Querholz, transtillum (beide Arme der Phorminx yerbindend), Plur. 
Jochbalken, Ruderbänke, Wagebalken (ra ζυγά Wage?); Band; 
Glied, Reihe (in der Schlachtordnung; κατὰ ζυγά vom Chor in der 
Tragödie, der in 5 Reihen zu 3 Mann aufzog, Gigs. κατὰ στοίχους); 
ep. Gen. ζυγό-φιν (Il. 24. 576); ζύγ-ιο-ς zum Joche geh. (ἴππος 
Joch-, Zug-pferd), als Subst. n. kleine Wage (Sp.), ἑυγ-αἴο-ς (Chrys.), 
ζύγ-ιμο-ς (Ath.) id., ζυγ-ικό-ς zur Wage geh., ζυγιανό-ς im Zeichen 
der Wage geboren (Sp); fvy-i-ry-g m. Ruderer auf der mittleren 
der drei Ruderbünke; ζυγῖ-τι-ς (τιδ-ος) f. (Apgodirn, als Beschützerin 
der Ehen); ζυγο- dr jochühnlich (Galen.). — ζυγ-ό-ω zusammen- 
jochen, verbinden (ζυγώσω Aesch. fr. 106 — δαµάσω), Verbaladj. 
ζυγω-τὰ (ἅρματα angespannt oder zweispännig Soph. El. 692), ζύγω- 
σι-ς f. Verbindung, Gleichgewicht; ζύγω-θρο-ν n. Querbalken tiber 
beiden Thorflügeln (Eust. ) ζυγωθρ-ίζω unter Schloss und Riegel 
legen, ζύγω- -μα(τ) n. =  ζύγωθρον (τὰ ξύλα τὰ ἀπὸ τοῦ τοίχου τῆς 
νεὼς πρὸς τὸν ἕτερον τοῖχον διατείνοντα Schol. Thuk. 1. 29); Schlüssel- 
bein (Med.); Συγέ-ω im Joche sein; wägen (E. M.); Zuy-n f. das 
Paar (Sp.), ζυγη-δόν, ζυγά-δην paarweis; Euy-a-5 (άδ-ος) f. = ζυγή; 
ζύγα- σ-τρο-ν n. Bretterkasten (ξυλίνή σορός, πεβωτός Lex.), Demin. 
Euer“ ιο-ν n.; Zuy-ia f. Bergrüste (Theophr.), ζύγ-ινο-ς von der 
B. (id.); Zuy-i- c (έδ-ος) f. serpillum silvestre (Diose.); ζύγ-αινα f. 
eine Haifischart, Hammerfisch (Arist. h. &. 2. 16). — &-tv£ (&vy-oc) 
unverbunden, unvermählt (poet.), ἄ-ζυγο-ς, ἀζυγ-ής id., ἆκρο-ζύγ- 
ιο-ν n. der obere Theil des Joches (Poll. 1. 253), ἄριστερο-ἔνγ-ής 
(erg. ἵππος, das linke Leinpferd neben dem Joche, ζύγιος σειρα- 
φόρος B. A. p. 10), ἀρτι-ζυγ-ία f. eben erst geschlossene Verbin- 
dung (Aesch. Pers. 534), βιο-ζνγ-ής (ὑμεναῖος) Leben verbindend 
(Nonn. D. 33. 179), devrego-£vyo-s von der 2. Conjugation (Gramm. y 
δ/-ζυξ zweispännig (ἴπποι 1l. 5, 195. 10, 473), ἑκατό-ζυγο-ς eig. 
mit 100 Jochbalken — 100rudrig (νηῦς I. 20. 247) u.s. w. 
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ζευγ. — ζεύγ-νῦ-μι, ζευγ-νύ-ω, zusammenjochen, anjochen, 
anspannen (das uralte indoeuropäische Verbum für das Anschirren 
und Anspannen der Pferde), verbinden, vereinigen (Präs. Inf. ep. 
ζευγνύ-μεν. -μεναι, ζευγνῦ-μεν Il. 16. 145, Fut. ζεύξω, Aor. ἕ-ζευξα, 
Perf. Pass. ἕ-ζευγ-μαι, Aor. ἔ-ζεύχ-θη-ν, doch gew. ἐ-ξύγ-η-ν) 3): 
&eux-rr-g (τοῦ) m. der Verbindende (Hes.); ζευκ-τήρ (τῆρ-ος) m 
Jochriemen (id.), ζευκτήρ-ιο-ς anjochend, anbindend, Zevxreige f. 
die Verbinderin (Aphrodite, Orph. h. 54. 3); ( ζευκ-τι) ζεῦξι-ς f. 
das Anspannen, Gespann, Ueberbrückung (τοῦ Ελλησπόντου Her. 
7. 35); ζευγ-ἵ-τη-ς m. (ἴ-τι-ς f.) angejocht, zusammengejocht, paar- 
weise verbunden (nach Solon’s Eintheilung die athen. Bürger der 
3. Klasse vom Halten Eines Ackergespanns), (ζευγι-ι 0-v) ζευγίσ-ιο-ν 
n. die Schatzung, das Vermögen eines ζευγίτης in Athen; ζεῦγ-μα(τ) 
n. Zusammenjochung, Joch; das Zusammengejochte, Sperre (τοῦ 
λιμένος Thük. 7. 70), grammat.: eine Redefigur (wenn nämlich 
ein Prädicat zu mehreren Subjecten construirt wird, welches sich 
eigentlich nur auf eines derselben bezieht, so dass aus demselben 
für die anderen ein allgemeiner Begriff ergänzt werden muss); 
ζεύγ-λη (ζεῦγ-λα) f. Jochgeräth, in welches jedes der zusammen- 
gespannten Thiere den Hals streckte (das ἑυγόν hatte also zwei 
ζεῦγλαι, die die Stelle der heutigen „Kummte“ vertraten); Riemen 
zum Festbinden des Steuers (Eur. Hel. 1552), ζεύγλη-θεν aus dem 
Joch (Ap. Rh. 3. 1319); ζεῦγ-ος n. Joch, Gespann (Hom. nur Il. 
18. 543); Paar (κατὰ ζεῦγος paarweis); Demin, ζευγ-άριο-ν n. kleines 
schlechtes Gespann (Arist. Av. 582). 

ju-dh — manus conserere; συνώπτεσθαι (udynv). — Skr. judh 
kämpfen, bekämpfen (PW. VI. 171). 

‚(Skr. judh-má streitbar, Kämpfer; Schlacht PW. VI. 174) 
óc-utv-m f. Treffen, Schlacht, Kampfgettimmel (metaplast. Locativ 
ὑομῖνι Il. 2, 863. 8, 56 in der Schlacht, ὑσμίνην-δε iévo, Ἡ. 2. 
411; das Wort öfter in der Ilias, in der Od. nur 11. 417: ài 
κρατερῇ ὑσμίνῃ und 612: ὑσμῖναί τε μάχαι τε φόνοι T’ ἀνδροχτα- 
σίαι τε) 9), 

ju. 
(*jau-s, *jou-s) jü-s (jür-is) n. = ζωμός (pag. 760)°); 

Flüssigkeit, Saft, Demin. jus-cilu-m, juscel-lu-m n. (Cato. Venant.); 
jür-eu-s aus Brühe (Plaut. Pers. 1. 3. 15), jur-i-lentu-s mit Br. ver- 
sehen, jurulent-ia f. = jus (Tert.); jussulentu-s = jurulentus (App.). 

(*jau-s) altl. jou-s, jü-S (jw-r-is) n. das Bindende — Recht, 
Gesetz; Gerechtsame, Vollmacht [etwa: „Fug“ F. W. l.c.] (jure 
mit Recht, rechtmüssig); übertr. Gericht, Gerichtsplatz; jus-tu-s 
gerecht, rechtmässig, recht, gesetzlich; (Pl. justa das Gebührende, 
die herkömmlichen Rechte, üblichen Gebräuche); gehörig, ordentlich; 
== aeqwus (pag. 83); als Subst. n. Recht, Gerechtigkeit; Adv. 
juste; justi-tia f. Gerechtigkeit (quae animi adfectio suum cuique 

L 
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tribuens aique hanc, quam dico, socielalem | conjunclionis humanae 
munifice ei aeque tuens justitia dicitur Cic. fin. 5. 23. 65); Just-inu-s 
m. lat. Geschichtschreiber im 2. christl. Jahrh.; I. II. römische 
Kaiser im 6. Jahrh.; Just-ina f. Gemalin des röm. Kaisers Valen- 
tinian; Justini-Aänu-s röm. Kaiser im 6. Jahrh., von dem die Samm- 
lung des Corpus juris civilis herrührt (d. i. die vereinten Bücher 
der Institutionen, der Pandekten und des Constitutionencodex, dem 
seit 535 Novellen folgten), gest. 14. Nov. 565 acht Monate nach 
dem Tode Belisar's. — *jüru-s (vgl in-jüru-s, per jüru-s) jürä-re, 
-Ti sich eidlich verbinden, schwören; selten = conjurare sich ver- 
schwören; Part. Perf. jura-tu-s beim Schwören angerufen, vereidet; 
activ: der geschworen hat; jura-to Adv. eidlich (Dig.); jus jura-ndu-m 
der bürgerl Eid (Gegensatz: sacramentwm Fahneneid) (jurandum 
jus Plaut. Ps. 1. 2. 63, Plur. jura juranda Pacuv. ap. Fest. p. 133. 
28), jural-ivu-s zum Eidschwur geh., jurà-tor (for-is) m. Schwörer, 
der geschworene Zeuge, Censor, juratör-iu-s eidlich, jura-ti-o(n) f. 
das Sehwüren, jura-mentu-m n. Eidschwur, Eid; ab-jurare, c jurare 
ab-schwüren, conjurare mit schwören, sich verschwören, dejurarc, 
Jérare — jurare, exjurare stark beschwören (Plaut. ap. Non. 
p. 105. 22); in-juru-s wortbrüchig, ungerecht, injür-ia f. Unrecht, 
Gewaltthat, Ungerechtigkeit, Beleidigung, Krünkung, Injurie, in- 
juri-0su-s ungerecht, verletzend; per-jüru-s meineidig (pe-juri Verg. 
A. 3. 195 Medic.), perJjür-iu-m n. Meineid, (per-jurare) pejurare, 
perJérare (Plaut. Truc. 1. 1. 9, perjerante Min. Fel. 30. 20. Halm), 
pejérare falsch schwören, meineidig sein9). — *jur-ig-u-s (vgl. pg. 11) 
jurAgà-re (Plaut) jurgä-re streiten, Wortwechsel führen, zanken, 
jurga-ti-ö(n) f. (juris actio, Paul. D. p. 103. 16), jurga-tor-iu-s zün- 
kisch (Amm.), jurgä-tr-ix f. Zänkerin (Hieron.); jurg-iu-m n. Wort- 
wechsel, Hader, Zank, jurgiösu-s zünkisch (Gell); ob-juriga-re 
(Plaut.), ob-jurgare schelten, tadeln, Vorwürfe machen, züchtigen, 
Intens. objurgi-ta-re (Plaut.). — (jus-dic) jü-dex, ju-dic-iu-m, jüri- 
dicu-s, ju-dica-re (s. pag. 330). 

Ju-g. 
jüg. — jüg-u-m n. (= ζυγ-ό-ν) Joch, Gespann, Querholz, 

Wage, Weberbaum, Ruderbank, Anhöhe, Gipfel, Morgen Landes, 
Juchart (jugum vocant, quod juncti boves umo die exarare possint 
Varro r. r. 1. 10); übertr. Joch, Knechtschaft, Drangsal; jug-Zli-s 
zum Joch geh., in’s Joch zu spannen; (bildlich) ehelich; Subst. Pl. 
Gespann; jugali-ta-s f. Verbindung (Fulgent.); jug-àriu-s zusammen- 
gejocht, Subst. m. Ochsenhirt (Col 1. 6); jug-ösu-s gebirgig (Ov. 
am. 1. 1. 9); jug-u-s (s. pg. 763), jugä-re binden, poet. vermählen, 
juga-tor m. Anspanner (Arnob.), juga-ti-o(n) f. das Anbinden (der 
Reben an Querlatten), ein Ackermaass (Dig.), Jugat-inu-s m. Ehegott 
(August.), jugä-bili-s vereinbar (Macrob. — ju[g]-mentu-m n. 
(= Zusammen-gejochtes) Zugvieh, Lastvieh, Lastthier, jument-üriu-s 
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zum Zugvieh u.s. w. geh. — jüg-ü-lu-m n. Jochbein, Schlüssel- 
bein (Schulter und Brust verbindend), daher: Höhlung darüber 
an der Kehle und die „Kehle“ selbst‘); Jügula (und Pl) f. Ge- 
stirn, den Gürtel des Orion bildend d. h. das Oriongestirn; jugula-re 
die Kehle zudrücken, erwürgen, ermorden, erstechen; (tibertr.) das 
Messer an die Kehle setzen — zu Grunde richten, fangen, über- 
führen, jugula-tor m. Ermorder (Salvian.), jugula-ti-ö(n) f. Er- 
würgung, Erstechung. — -jüg: (con-jug-s) con-jux (alt con-jun-r, 
co-jux, -jug-i Grabinschr.) (Gen. con-jüg-is) = zusammengespannt, 
comm. der, die Verbundene; meist nur: der oder die ehelich Ver- 
bundene, m. Gemal (seltener), f. Gemalin, von Thieren: Weibchen; 
conj4g-iu-m n. Vereinigung, eheliche Verbindung; übertr. Gatte, 
Gattin, conjug-ali-s, i-ali-ss zur Ehe geh., ehelich, conjugali-ler auf 
ehel. Art (August.). — Jugo: jügu-s (jug-i-s) zusammengefügt, ver- 
bunden; bi-jug-u-s, -i-s zweigespannt, als Subst. m. (Verg.), n. (Lucr.) 
Zweigespann, bigu-s = bijugus (Manil. 5. 3), als Subst. f. δῖρα, 
meist Pl. bigae, Zweigespann, big-äriu-s m. Führer des Zwei- 
gespannes (Murat. inscr. 621. 2), big-á-tu-s mit einem Zw. (als Münz- 
zeichen) versehen; írijüg-u-s, -i-s dreispännig, drei-fältig, -fach, 
(riga f. Dreigespann (Dig.); übertr. eine Anzahl von drei Dingen 
(Arnob.), írig-áàriu-s zum Dr. geh., -ariu-m n. Pferdeplatz (Plin. 
37. 13. 77);- quadri-jug-u-8, -i-s vierspännig (quadri-juga Gell. 19. 
8. 11), quadriga f. (regelm. PL) Viergespann, Demin. quadrigü-la 
f., quadrig-ali-s, -Ariu-s zum V. geh., -ariws m. Lenker des V., 
Wettfahrer, quadrig-à-iu-s mit einem "V. (als Münzzeichen) ver- 
sehen; se-jüg-i-s sechsspünnig, sejug-es (iwm) m. Sechsgespann; 
(*arvu-s Renner — αὗρο-ς pag. 41, aurijüg-a) aurIga m. Rosse- 
anschirrer, dann Rosselenker, Wagenführer, Fuhrmann (fem. velut 
auriga recirixque membrorum anima Colum. r. r. 11. 2. 9), aurig- 
üriws m. Besorger von Gespannlenkern gegen Lohn (Suet. Ner. 5), 
aurigà-re (-ri) den Wagenlenker machen, (übertr.) Lenker, Leiter 
sein (quo natura awrigatur, non mecessilas Varro ap. Non. p. 70. 
17)9); multijüg-u-s, -is vielspännig, vielfältig, mannigfach; con- 
jugu-s verbunden (Prisc. 17. p. 1065), Demin. conjug&-lu-s zur ehel. 
Verb. geh., con-juga f. Gattin (Inser.), conjugä-re zusammenjochen, 
verbinden, conjuga-tor m. Verbinder (bomi amoris hymenaeus Catull. 
61. 44), conjuga-ti-o(n) f. Zusammenjochung, Verbindung (Gramm. 
Conjugation, Beugung des Verbums); in-jug-i-s nicht in's Joch ge- 
spannt (versus ohne Verbindungsparticel); sejüg-i-s abgesondert, 
getrennt (gentes, Solin. 4. 2). 

1809. — jüg-i-S beständig, fortwährend, Adv. juge (juge 
durans dispares casus subit Prudent. περὶ στ. 10. 472), jugi-ter"); 
jugi-ta-s (täti-s) f. Beständigkeit, Dauer (Marc. Emp., Cod.); (Comp. 
* jug-iu-s, *jug-is, vgl. *mag-iu-s, mag-is, Superl. *jug-is-bu-s, davon 
Abl. fem. *jug-is-tà, *jug-s-ta) juxtä Adv. am verbundensten, nahe 
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bei, daneben, neben; ebenso, gleich; Präp. neben, bei, nächst, 
gleich darauf, nahe an hin, beinahe bis zu, gewiss; jux-ii-m (sel. 
tener) id. — jüg-ér-u-m, Pl. (nach der conson. Decl) jügér-a n. 
Morgen Landes, Juchart (240 Fuss in der Lünge, 120 Fuss in 
der Breite), juger-ali-s zum M. L. geh., (*jugerü-re) jugerä-ti-m 
juchertweise (Col. 3. 3. 3), jugerü-ti-o(n) f. Eintheilung der Aecker 
nach jugera, ein Ackermaass (Cod.). 

ju-n-g. — jung-ére (junxi) [mit durchgreifender aus dem 
Prüsensstamm eingedrungener Nasalirung] = $evy-vu-w, anspannen, 
verknüpfen, verbinden, an einander reihen; Part. junc-tu-s bespannt, 
verbunden, zusammengesetzt u. s. w., junc-ti-m vereinigt, beisammen, 
junc-tu-s (fus) m. Verbindung (Varro l.l 5. 8), unmittelbar nach 
einander, junc-tor (tor-is) m. Anspanner (Dig.), junc-türa f. Ver- 
bindung, Zusammenfügung, Fuge (grammat. Verbindung, Zusammen- 
setzung), junc-ti-0(n) f. id. (Cic. Tusc. 1. 29. 71), junctavu-s zur 
V. geeignet (modus, Prob.). — (cojunc-tu-s, co-unctu-s) cunc-tu-S, 
hüufiger Pl. cuncti, alle zu einem Ganzen verbunden, alle ins- 
gesammt (conclos Carm. Arv. = cojunctos; cuncti significat. quidem 
omnes, sed conjuncti et congregati Fest. p. 50. 15. M.; cuncti usu 
idem significat quod omnes. Cicero saepe ait cuncti aique omnes; quia 
omnes non slatim sunl cuncli, nisi iidem. simul sint. juncti Serv. ad 
Verg. A. 1. 522)'). 

ju-dh. 
jub (vgl. rudh ruber). — (*jub-u-s bindend) jube-re ver- 

bindlich machen (jov-bere tit. Mumm.) etwas zu thun befehlen, 
anordnen, heissen, verfügen, genehmigen; Pass. jube-ri gebunden 
sein etwas zu thuu (vgl. obligor ut tangam laevi fera litora Ponti 
Ov. tr. 1. 2. 83; Perf. *jub-si — jussi; jusso = jussero Verg. A. 
11. 467. Sil. 12. 175; jussitur = gubebitur Cato r. r. 14: villam 
aedificandam si locabis novam ab solo, faber haec faciat oportet: 
parietes omnes, uti jussitur, calce et caementis); Part. jus-su-s; als 
Subst. n. (meist Pl) Geheiss, Gebot, Gesetz, Befehl, Abl. jussu 
m. id., jussio(n) f. id. (Dig.), jussor (κελευτής Gloss. Philox.); fíde- 
jubere Bürgschaft leisten, fide-jussor m. Bürge, fide-jussor-iuw-s zur 
Bürgschaft geh., fidejussio(n) f. Bürgschaft (Dig. und „jussor Donat. 
ad Ter. Eun. 1. 2. 59). . 

B. Gl. 810 f. 314a. — Corssen I. 366 f. 869. 639. 813; B. 241. 287; 
KZ. III. 286. — C. E. 181. 610. 619. — F. W. 161 f. 387. 482. 498. — 
Hübschmaun KZ. XXIII. 20. — 1) F. W. 161: kaum zu Zec. — Zu ζεσ 
jedoch ziehen das Wort: Benfey Wzll. I. p. 680 ff. Goebel KZ. XI. 59. 

) Vgl. noch Brugman St. IV. 159. 2). Clemm St. II. 48f. — G., Meyer 
St. V. 60. — Mikl. Lex. pg. 1141 s. v.: jocha, lit. juka Blutsuppe; bóhm. 
jicha Brühe, jis-ka die Einbrenne. — PW. VI. 180: jusha, j«s Fleisch- 
brühe, Brühe überh., jus. Der Comm. zu H. führt den Nom. js auf 
j* zurück. — F. W. 159: jas wallen, kochen, gühren. — 3) PW. III. 
128: guka (aus dem gr. ζυγόν) die Wage im Thierkreise. — 4) C. V. I. 
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160. 7). II. 97 f. 838. — 5) Vgl. noch B. Gl. 313a. Brugman St. IV. 
101. F. W. 162. Kuhn KZ. VI. 391. XIV. 453. G. Meyer St. V. 83. 
L. Meyer KZ. VI. 168. Pott KZ. IX. $00. Schweizer-Sidler KZ. Il. 308. 
— Ganz eigenthümlich Döderlein nr. 145: aus *ó7zopoví] = ὑπομονή, 
pugna stataria, Ggs. velitatio Scharmützel. — 6) Vgl. noch Corssen I. 
648. Goetze St. Ib. 155. — 7) Corssen KZ. II. 18 kaum richtig: ,,jugu- 
lum für gugulum'. — 8) Ebel KZ. V. 391. — Anders Corssen 1. 660. N. 
60 f.: zu 0s, oreae (pag. 75), aureax Zügelführer (Fest. p. 8), daneben 
*aure-iga = auriga (aurea Zügel). — 9) Vgl. Corssen I. 369. — Davon 
ist wohl ,,jugis lebendig, immer fliessend'* gänzlich zu trennen (vgl. 
pag. 227). — 10) Corssen N. 297 f. — C. E. 698*. — Goetze St. Ib. 157. 
— 11) Froehde KZ. XIV. 452 f. XVII. 160. — Benfey Gótt. gel. Anz. 
1869 p. 456 ff.: ju-dha setzen (dagegen Corssen ll. 1027: kein sicherer 
Beleg dafür, dass dh dieser Wurzel im Lat. ausser zu d noch zu b 
wurde und ohne Beispiel, dass das Verbalsuffix € aus a$a im Lat. an 
vocal anlaut. Wurzeln gefügt wurde). — Corssen selbst deutet (II. 60. 
684. 1027; B. 420 f): jots-habere, jous-hibere, $ou-bere für Recht halten, 
vgl ratum habere für vernünftig halten. Gegen diese Erklärung ist 
Froehde l ο. und Grassmann KZ. XI. 19; und dieser wendet wohl mit 
Recht ein, dass dann jubwi, jubitus hervorgehen müsste, wie praebui, 
praebitus. Froehde wendet ferner KZ. XXII. 258 ein, dass das von 
Corssen B. 422 construirte Denomin. *juseo, auch abgesehen von der 
Bedeutung, schon deshalb unmöglich sei, weil von s-Stümmen Verba 
auf -eo überhaupt nicht gebildet werden. Savelsberg dagegen hält KZ. 
XXI. 171. 3) Corssen's Deutung „für die wahrscheinlichste von allen Er- 
klärungen“. — Kuhn EZ. VII. 60: 5% +4 paja, ein Causale. — Schweizer- 
Sidler KZ. II. 368. X. 144: ju-bh. — Whilbrandt KZ. XVIII. 106 f.: div, 
Jur-are gut sein, jub-ere gut heissen (dagegen Corssen I. 125: v wird 
im Lat. nicht zu 5). 

R. 

1) RA verderben. — Identisch mit 2) ar (pag. 45). 
λα. — ἄ-λα-ςε-το-ς (e prothetisch) Hom. Trag., verderblich, 

daraus: schrecklich, abscheulich, verrucht; arg, unerträglich; ἆλα- 
ετέ-ω für arg halten, indignari, unwillig sein (nur ἠλάστεον ll. 
15. 21, ἁλαστή-σα-ς 11. 19. 163, ἐπ-αλαστήσασα Od. 1. 252 und 

. Man. 2. 183); dAd-c-Twp (τορ-ος) m. der schuldige Verbrecher, 
Missethäter; die die Schuld rächende Gottheit; Nebenform (selten 
ἁλάστορο-ς Aesch. fr. 87. 286, Soph. Ant. 972 ἁλαστόροισιν ὀμμά- 
των xvxÀoic!) und Pherekydes: Ζεὺς ᾽4λάστορος., vgl. Cramer Anekd. 
Oxon. L p. 62. 15); ἆλαστορ-ία f. Ruchlosigkeit (Joseph.). 

Düntzer KZ. XII. 12. — Zu Aadeiv ziehen das Wort: Pape W., 
S. W., Sch. W. (dagegen Düntzer 1. ο: Aa® erscheint in Ableitungen 
nur in λάθρα, sonst tritt überall 15€ ein, woher man ἄληστος erwarten 
würde, und auch die Bedeutung würde nicht recht passen). — Düderlein 
nr. 101 (mit Bekker II ἁλαστός nach E. M.): Intensiv alafeıy zu ἆλᾶ- 
σθαι ,rasend, schwermüthig, in Schwermuth versinkend", ἁλαστεῖν 
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traurig sein bis zum Trübsinn. — Hartung zu Eur. Phoen. 333: ἀλάομαι, 
ἁλύω. — 1) Nauck ad Ἱ. c.: „wie Rachegeister um Vergebung schreien“; 
Sch. W.: „den um Rache schreienden Augenringen“, indem die blutigen 
Augenhöhlen der unschuldigen Kinder zu Rachegeistern für die Frevlerin 
werden; Pape W.: „fluchwürdig, gottlos geblendete'*. 

2) RA fügen; meinen, rechnen, schätzen. — Identisch 
mit 3) ar (pag. 46). 

(ra-ja-s) (*6a-io-s) gefügig, füglich, fügsam — leicht, mühe- 
los; dazu Comp. (ῥα/-ιων) Hawv, Superl. (6aj-soro-s) ῥᾷ-ετο-ς (Adv. 
ῥᾷον, ῥᾷστα); ep. pni-repo-c (6ῄτερον Theogn. 1370), ῥηΐῖ-τατο-ς 
(Adv. -τατα), ῥήϊ-ετο-ς (Od. 4. 565); (ῥα/-ι-διο-ς» ῥα-ι-διο-ς) ion. ep. 
ῥη-ῖ-διο-ς, att. ῥά-διο-ς (Adv. Gadlws, ion. ep. ῥηϊδίως), Kol. βραϊῖ- 
διος; Compar. ῥαδιῶ-τερο-ς (nur Hyper. fr. 89 bei Poll. 5. 107; 
Andere ῥᾳδιέστερος, vgl Athen. 10. p. 424 D.); (Neutr. Pl. als) 
Adv. (*óg-a) ῥε-ῖα (mit verkürztem Vocal, vgl. λήΐτος, λεῖτος), 
ῥέ-α (ı verloren; bei Hom. oft einsylbig), Bol. Pe&; ῥα-ῖα f. Er- 
holung, Genesung (Hes.), ῥα-ἴζω leichter werden, sich erholen, 
ion. ῥηΐζω id. (Hippokr.)!). — ῥέ-θος n. (poet.) Glied (Hom. nur 
ll. 16, 856. 22, 68. τν) überh. Leib, Antlitz 3). 

rä-tu-8°) berechnet (pro rata parte, portione), beschlossen, 
endgültig bestimmt, feststehend (auch mit facere, habere, ducere 
in Rechtsformeln, z. B. jus ratumque esto, lex Rubria, ed. Ritschl 
p. 5. 7), Adv. rato (Tert.), rate (Cassiod.); (*in-rd-tu-s) ir-ri-tu-s 
ungültig, vergeblich, erfolglos, irritä-re ungültig machen (Cod. 
Theod. 3. 12. 2); rá-ti-0(n) f. Berechnung, Ueberlegung, Plan, 
Vernunftgrund, Vernunft, Maassregel, Verfahren; Demin. ratiun-cula 
f. (Plaut.), kleiner, spitzfindiger Schluss (Cic. Tusc. 2, 12. 29. 
4, 19. 73), ration-ali-s (Adv. -ter) zur Rechnung geh., auf Ver- 
nunftgrund beruhend, rationali-ta-s f. Vernünftigkeit (Tert.), ration- 
üri-u-m n. Register (Suet., Tac.), ration-a-bili-s (Adv. -ter) ver- 
nünftig, vernunftgemäss (Sp.), rationabili-tas f. = rationalitas (App.); 
(*ratio[n]c-in-u-s) ratiocin-iu-m n. Berechnung, das Berechnen 
(vgl. tiro[n]cinium pag. 291), ratiocina-ri berechnet werden; (häufig 
Depon.) sich berechnen, überlegen, einen Schluss machen, ratio- ᾿ 
cinal-ivu-s einen Schluss bewirkend, schliessend, syllogistisch, ratio- 
cina-tor m. Berechner, Ueberdenker, ratiocina-ti-ö(n) f. Berechnung, 
Ueberlegung, Vernunftschluss, Syllogismus, ratiocina-bili-ter nach 
richtiger Berechnung (Μαοτοῦ.). — r&-ri rechnen, berechnen; 
glauben, meinen. — re-u-S beschuldigt, angeklagt, schuldig, 
(*rea-re) rea-tu-s (tus) m. .Beschuldigung, Anklage, Schuld, Vor- 
wurf; Anklagezustand (nach Quint. 8. 3. 23 zuerst von Messala 
gebraucht; Messala primus reatum, munerarium Augustus primus 
dixerunt). — rI-tu-s (fus; -tu-is Varro ap. Non. p. 494. 30) m. 



— "61 — 

Satzung, Sitte, Gewohnheit, Gebrauch, Herkommen, bes. religiöser 
Gebrauch, riu-äli-s (Adv. -ter) den relig. Gebrauch anlangend; 
(St. *ri-, vgl cursus, cursi-m) Abl. rite (vgl. rite nefasto Stat. 
Th. 11. 285). nach rechtem Gebrauch, auf die rechte Art, auf her- 
kómmliche Weise. 

1) Walter KZ. XIV. 104 ff. — Benfey KZ. IX. 97 f£: ragh eilen: 
*raghu, rahu eilend = *ó«v in Qaíov, ῥάΐστος (vgl ἠδύ, ἡδίων, ῆδι- 

' etog); ῥέεα, contr. ῥεῖα, ῥέα nach Einbusse des α (vgl. τάχα st. ταχέα). 
— Bühler Or. und Occ. U. 536 ff.: = Skr. vritha. Dazu L. Meyer KZ. 
XV. 13: „die beste Zusammenstellung". [Doch das PW. VI. 1325 leitet 
triha von var (sich erwählen, erziehen, wünschen, lieber wollen) ab; 
auch stimmen die dort angeführten Bedeutungen nicht recht: 1) zufüllig, 
nach Belieben; ohne Weiteres, wie sich’s fiet. lustig, 2) vergebens, 

-umsonst, 3) verkehrt, falsch, unrichtig, unwahr.] — Die Bedenken gegen 
das „völlig gesicherte F“ in Feei« und in den zugehörigen Bildungen, äol. 
Bec , βραΐδιος (L. Meyer Ἱ. ο. 13 ff., Savelsberg Dig. p. 15) behebt wohl 
richtig Benfey |. c.: „das &ol. f ist bekanntlich nicht selten unorganischer 
Anlaut“ (Ahrens de dial. Dor. p. 44) und dann ist das hom. Josie u. 8. w. 
ein Aeolismus. Auch die Redaction von KZ. (XIV. 104**) nennt die 
Bedenken gegen das Digamma „nicht zwingend“. — Fritsch St. VI. 111: 
stirpes vocum ut ῆκα, ῥεῖα nondum ad liquidum perductae sunt. — Vgl. 
über die Formen selbst noch Hager St. III. 118. Renner St. Ib. 16. — 
Goebel KZ. XI. 61: ra bewegen, Qa-(0-:0-g, vgl. ῥώ-ομαι sich heftig, 
schnell bewegen. — 2) Walter KZ. XIV. 107. — Skr. ratha (Wagen, 
Fuss, Glied) vergleichen: Benfey Wzll. I. 55. Düntzer KZ. XVI. 22 (6ε 
gehen: ῥέἐ-θος das Gehende). Goebel KZ. 1. c. (6&-$og die in Bewegung 
etzung, das in B. Gesetzte = Glied). Schweizer KZ. I. 563 (riu, ar- 

tus). — 3) B. Gl. 62a. — Corssen I. 477f. 517; B. 526. — F. W. 13f. 
388; F. Spr. 357. — Lefmann KZ. XIX. 397. — Lottner KZ. ΧΙ. 162. 
— Siegismund St. V. 209. — Walter KZ. l. e. — Vgl. PW. I. 1046: 
rná 1) schuldig, 2) Verschuldung, Schuld; vielleicht in etym. Zusammen- 
hang mit reus; 1046: rid, ratus, von einer W. ar in derselben Richtung 
der Bedeut wie áram zurecht, recht, passend, entsprechend; 1048: 
rténa Instr. als Adv., nach der Ordnung, gehörig, richtig, regelmässig, 
rite; 1052: rt f. (von ar) (desselben Ursprungs wie ríd), ratio, Art, 
Weise. -- Kuhn KZ. VIII. 64 ff.: ra sich (gegenseitig) geben (lat. re, re). 
— Ganz anders Froehde KZ. XXII. 251: ghar nehmen, fassen, greifen: 
res = χρῆμα, χρῆσθαιε, χρέος Schuld, die zu entrichten ist, dann die 
abzubüssende Schuld; ähnlich: reus zahlungspflichtig, Schuldner; schuldig. 

- --- -- - — -- 

3) RA verleihen. — Skr. rà, rüs verleihen, gewähren, 
überlassen; übergeben, geben (PW. VI. 303. 339). 

Skr. (*ra-i) ra-j-£ m. (selten f.) Habe, Besitz; Werthgegen- 
stand, Kleinod, Stoff; (*ra-i durch Steigerung) Nom. ra-s m. (selten 
f) Besitz, Habe, Gut (PW. VI. 283): rö-s (Sing. Gen. re, Dat. 
rei, Acc. re-m, Abl. re, Pl. res, re-rum, re-bus; Gen. r& Lucr. 
2, 111. 6, 919, Dat. rei id. 1, 689. 2, 236, Gen. einsylb. id. 
3. 931) f. Gegenstand, Sache, Ding; Angelegenheit, Begebenheit, 
Umstand, Zustand, Verhältniss, Lage, That; Handlung, Verrich- 
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tung, Grund, Ursache; (besond.) Besitzthum, Vermögen, Gut; Ge- 
schäftssache, Geschäft; res publica. (vgl. pag. 507) Gemeinwesen, 
Staatswesen, Staat, Staatsgewalt; Demin. re-cula f. Stchelchen, 
Gütchen; reapse pag. 448; quare pag. 96. 

F. W. 174. — Vgl. Ahrens KZ. III. 86. Ebel KZ. V. 192. Schweizer - 
KZ. VI. 445. VIL. 150. — Corssen I. 477 ff: zu 2) ra (pag. 766): Ge 
richtssache, Rechtshandel, Absicht, Endzweck, Ursache, Grund, Wesen, 
Ding, Sache, That, Handlung. — Zu W. ar, ar-dh (pag. 60) — radhi, - 
rahi: Benfey Wzll ll. 209. B. Gl. 328a. Beistimmend L. Meyer KZ. 
V. 367 („so fällt Licht auf goth. un-leda arm, eig. ohne Vermögen“). 
Schweizer Ἱ. c.: „scharfsinnig“. Dagegen Corssen 1. c.: ,unhaltbar". — 
Anders Froehde (vgl. Anm. 3 pag. 767). 

4) BA anhalten: Halt machen, ruhen; gern verweilen, 
sich ergötzen, Gefallen finden, seine Lust haben, lieben. 
-— Skr. ran (ran) 1) sich gütlich thun, sich behagen lassen, 
sich vergnügen, 2) ergótzen (PW. VI. 264). 

ra?) 
é-pa (vgl. rug ἐ-ρεύγ-ω, rudh ἐ-ρυθ-ρό-ς); auf griech. Boden 

nur: lieben. 

ἔ-ρᾶ-μαι (leidenschaftlich, zärtlich) lieben, begehren (Aor. 
nge-0a-unv; 8. unten ἐρασ), ἐρα-τό- geliebt, lieblich, anmuthig; 
ἐρατ-ίζω heftig verlangen (κρειῶν Il. 11, 551. 17, 660, h. Mere. 
64. 287); (ἐρατ-εσ-νο) ἐρατ-ει- -vó-g lieblich, anmuthig, reizend, er- 
wünscht, willkommen; Ἔρατ-ώ (οὔς) eine der 9 Musen, der lyr., 
besonders erotischen Dichtkunst; eine Nereide, eine Nymphe; (ἐρα- τι) 
ἔρα-σι-ς f. das Lieben (Sp.), ἐρασί-μολπο- -ς gesangliebend (Pind. O. 
14. 6), ἐρασι-χρήµατος geldliebend. — &po-c m. poet. (vgl. íore 
stellen, í(cr0-;) = ἔρω-ς (foo-g Il. 14. 315, Foo Od. 18. 212, ἔρο-ν 
oft), ἐρό-ει-ς lieblich, liebenswürdig. — igo (junge, speciell griech. 
Bildung, vgl. (go, ἔδρω-τ) ἔρω-ς (ἔρωτ-ος) m. Liebe, Lust, Ver- 
langen, Begierde (Hom. Nom. ἔρω-ς nur Il 3, 442. 14, 294; Acc. 
ἔρων Alex. Aetol. 12. Plat. ep. 30); Ἔρω-ς Gott der Liebe; Manns- 
name; Demin. ἔρωτ-ἄριο-ν n., -vÀo-; m. kleiner Liebesgott, ἐρωτ- 
ıdev-s-junger Liebesgott, Liebesgottheit; Ἐρώτ-ιο-ς, Ἔρωτ-ίων ({ών-ος) 
(Mannsname), Ἐρώτ.ιο-ν f. (Frauenname); ἐρωτ-ικό-ς zur Liebe geh., 
die L. betreffend, erotisch; zur L. geneigt, verliebt, ἐρωτ-ίδια (sc. 
ἱερα) das Fest des Eros bei den Thespiern; &gor-[-c (16-05) f. Lieb- 
chen, Liebesgöttin; ἐρωτ-ιάω liebeskrank sein (Sp.) — épa-c (zu 
ἔρα-μαι; Aor. Pass. ἠράσ-θη-ν, Fut. ἐρασ-θή-σο-μαι; Perf. ἔρασ-μαι);: 
Verbaladj. ἐρας-τό-ς — ἐρατός; zur Liebe geneigt, verliebt; (ἔρασ-ω) 
ἐρά-ω in att. Prosa (nur Präs. und Imperf.) = ἔρα-μαι (Hom. Impf. 
2. Pl. ἐράασθε Ἡ. 16. 207); ἐρασ-τή-ς m. Liebhaber, Verehrer, An- 
hünger, fem. ἐρώσ-τρ-ια die Liebende; ἐραστ-εύ-ω — ἐράω (Aesch. 
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Prom. 895); παιδ-εραστή-ς m. Knaben-liebhaber, -schänder; (ἐρασ-νο) 
ἔραν-νό-ς lieblich, reizend; ἐρασ-μό-ς m. Liebe (B. A. 412), ἐράσμ-ιο-ς 
— ἐραννός (Erasmus, d. i. Desiderius, von Rotterdam, 1467 — 
1536). — (ra-va, 2-g@-Fn) ἐρωή f. Rast, Ruhe, das Aufhören (πολέ- 
pov IL 16, 302..17, 761 und spät. Dichter)?). 

ra-m 3, — Skr. ram 1) zum Stillstehen bringen, festmachen, 
2) ergötzen, 3) Med. still stehen, ruhen; bleiben, gern bleiben, 
4) Med. stehen bleiben bei = sich grape lassen, sich ergótzen, 
Gefallen finden, 5) vergnügt sein (PW. VI . 272). 

ἐ-ρῆμ-ο-ς, att. ἔ-ρημ-ο-ς, einsam, verlassen, öde, wüste 
(ή ἐρήμη, erg. δίκη, δίαιτα, seltener ἔρημος, ein Contumacial- 
bescheid), ἐρημ-αἴο-ς id., fem. ἐρημ-ά-ς., -ıw-s (ἀδ-ος); ἐρημ-ία f. ein- 
samer Ort, Oede, Wüstenei, ἐρημο-σύνη f. Einsamkeit, ἐέρημ-ικό-ς 
zur E. geh. (LXX); ἐρημ-ί-τη-ς m. Einsiedler, Eremit (Eccl); 
Zenud-fo in der Eins. leben, einsam sein (ἐρημάζ-ε-σκ-ο-ν Theokr. 
22. 35); ἐρημό-ω einsam u. s. w. machen, veröden, verwüsten, 
ἐρημω-τή-ς m. der Verwüstende, ἐρήμω-σι- € f. Verwüstung. — 
ἠ- -pen-a(s) Adv. ruhig, still, sanft, sacht, ἠρεμ-εί id. (Ar. Ran. 
315), ἠρεμα-ῖο-ς id. (Adv. ἠρεμαίως), dazu Comp. ἠρεμ- έσ-τερο-ς 
(Xen. Kyr. 7. 5. 63), ἠρεμ-ία f. Ruhe, Gelassenheit, -Neeuo-TN-s 
(τητ-ος) f. id. (Euklid, harm.), ἠρεμαιό-τη-ς f. id. (Hippokr.); ἠρεμέ-ω 
ruhig u. s. w. sein, ἠρέμη-σι-ς f. das Ruhigsein u. 8. w.; ἠρεμ-άζω 
still sein, vor Trauer (LXX), ἠρεμ-ίζω beruhigen, Med. ruhen; 
ἆ-ράμ-εναι' novyateıv (Hes.) — *Asu-o Ruhe, Aufhören (Skr. na 
— yg, v0): νώ-λεμ-ές Adv. (eig. Neutr. eines Adj. *volsung) 
unablässig, unaufhórlich, in Einem fort (Hom. stets νωλεμὲς di, 
ohne ἀεί nur Il. 14. 58), νωλεµέ-ως id.; fest, (übertr.) standhaft*) 
(ausser Hom. nur einzeln bei spüt. Dichtern). 

la, la-s5). — Skr. lash Begehren, Verlangen haben; las 
spielen, sich vergnügen, sich der Freude hingeben (PW. VI. 591f. ) 

λᾶ. — λᾶ-μυρό-ς lüstern, keck, ‚schnippisch (οἳ ἀρχαῖοι τὸν 
ἰταμὸν καὶ ἀναιδῆ, οἱ νῦν τὸν ἐπίχαριν τῷ ὀνόματι σηµαίνουσιν Phryn. 
291), Adv. Ἰαμυρώ-τερον (Xen. Conv. 8. 94). --(λι-λαν) M-à-v 
ion. ep. Ai-n-v, gewaltig, sehr, allzusehr (statt des späteren ἄγαν): 
seltener: sehr, stark; καὶ Tm" (= καὶ µάλα) und gewiss, und 
allerdings, ja gewiss) (Μην 42mal bei Hom., 32mal ; und 10mal 
i, bei den folgenden Dichtern i; « erst bei sehr späten Dichtern) 
— λα-ι: λαί ἐπὶ τῆς αἰσχρουργίας (Hes. .); (λαι-κο-ς) λαικά-ζω 
(Aristoph.), λαικά-ω (Hes.) huren, λαικα-σ-τή-ς m. Hurer, fem. λαικά- 
σ-τρ-ια. λαικ-ά-ς (-άδ-ος): λαι-ὃ-ρό-ς — Λαμυρός (θρασύς Hes.). 

λα-ς. — (λασω) Ad-w wollen (dorisch) (nur erhalten: Aa, 
Ans, An, Plur. λῶ-μες, λῶ-ντι Aristoph. und Part. τῷ λῶντι Epich. ); 
λᾶ-σθαι᾽ παίξειν. λά-σθω᾿ χλευαξέτω (Hes.); λάς-τη = πόρνη (Hes.); 
λάςτ-αυρο-ς (κίναιδος Theop.), λάστ-ρι-ς m. id. (E. M. 159. 30). — 
(λι-λασ-)ο-μαι) λι-λα-ίο-μαι heftig begehren, streben, verlangen, 

Yaniéek, etym. Wörterbuch. 49 
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wünschen, sich sehnen (Hom., Hes. Sc. 113 und sp. Dicht.); dazu 
ep. Perf. (λε-λι-λή-μαι) λε-λί-η-μαι (A geschwunden zur Vermeidung 
des Lambdakismus) (Hom. nur Part. λελιη-μένο-ς strebend, begierig, 
eifrig, ungestüm, Plusqu. λε-λίή-το Orph. Arg. 1259. Ap. Rh. 3. 
1158). — (λασ =) λα: Aa-i-c (-{δ-ος) f. Name zweier bertihmter 
Hetären in Korinth; λά-μαχο-ς kampfbegierig (Hes.), -4ᾶμαχο-ς 
Sohn des Xenophanes, Feldherr im peloponn. Kriege; Àa-pó-c lecker; 
wünschenswerth — angenehm, wohlschmeckend, labend (Comp. 
Aegó-rego-; Simon. 48, Superl. λαρό-τατο-ς Od. 2. 250). — (Aes =) 
An: An-t- (Gen. -οὓς, Voc. -o?) f. = Geliebte (des Himmels- 
gottes), Leto, Latona, Tochter des Titanen Koeos und der Phóbe, 
Mutter des Apollon und der Artemis von Zeus”). — (An-x0-5) λη- 
xe-w = λαικάζω (maiocı, πλήσιασαι Phot.), ληκ-αλέο-ς hurerisch 
(Luc. Lex. 12). — (λασ-τι, λη-τι) λῆ-ει-ς f. (βούλησις Hes.). — (λασ- 
ματ) λῆ-μα(τ) n. Wille, Begehren, heftige Gemtithsbewegung, Ent- 
schlossenheit, Muth, ληµατ-ία-ς willenskräftig (Lex.), ληµατιά-ω den 
Muth zeigen wollen?) (Ar. Ran. 494), Anuear-0-@ Muth machen 
(Hes.). — (An = λε) As-fopyo Ae-wpyö-c m. Frevler — der nach 
seinem Belieben handelt (im Ggs. zur θέµις oder δίκη), vgl. λεωργὰ 
κἀθέμιστα (Archil. 6), ἐκδικώτατοι καὶ λεωργότατοι (Ael. h. a. 16. 5); 
λαοργός ἀνόσιος (Hes.). | 

la-s. 
(las) lär urspr. die heimatliche Wohnstätte, Wohnung, Haus 

als Ort des Begehrens, des Behagens, der Lust (vgl. ad larem 
suum reverti Cic. Att. 16. 4 u.s. w.); Lar (Lär-is) Schutzgott des 
Hauses; meist Pl. Lär-es (alt Las-es, Carm. fr. Arv. cl. Varr. 
1.1. 6. 1. 51, Lasibus Fest. p. 264) die Laren, Schutzgötter, Lar- 
ali-a n, Pl. Fest der Laren (Fest, p. 253), lar-ariwm n. Capelle 
der Hausgótter (Lamprid.); Lär-a, (*Lar-on, vgl. etrusk. Lar-an, 
Lal-an) Lár-un-da f. Mutter der Laren; Lar, Lar-s (tis) etrusk. 
Vorname der Könige Porsenna und Tolumnius; dann aus Etrurien 
nach Rom (Lars Tolummius Liv. 4. 58. 7, Lar Herminius Dion.); 
davon der Geschlechtsname: Lartii (seit Porsenna's Zeit in Rom)?). 
— (*las-cu-s) lase-Ivu-s (vgl. festu-s fest-ivu-s) muthwillig, schäcker- 
haft, ausgelassen, übermüthig, zügellos, unzüchtig, Adv. lascw.-e 
(#-ter), Demin. lascivü-lu-s, lasciv-ia f. Muthwille u.s. w., lascivi- 
da-s f. id. (Firmic. Cael); (*lascivi-s) lascivire muthwillig sein 
u. 8. w., lascivi-bundu-s = lascivus (Plaut. Stich. 2. 1. 16). 

1) F. W. 162. 164 f. 1065; KZ. XIX. 247 ff. XXII. 875 f. — C. V. 
I 173. 4): „Die Ansicht Fick's hat viel ansprechendes‘ (möglicherweise 
ἔρα-μαι für ἔραν-μαι). Vgl. noch II. 868. 5). — Ueber die Stämme έρα, 
έρα-σ vgl. Leskien St. II. 114. 8). — Brugman St. IV. 178. 12): &g«-Fog; 
έρω-τ σαι. ἀνδρο-βρώς, a-ysrar, ἁ-πτῶς, λιμο-θνήτ). — Kuhn-Ebel KZ. 
VI. 59: &oao-Ffor, ἔρασ-οτ. — Zu W. var wählen, lieber wollen: B. Gl. 
843b. Schweizer KZ. IIT. 372 (Subst. έρας n. = Skr. *varas). Sch. W. 
8. Y. — 2) Fick KZ. l.c. — 8) B. Gl. 37b. 318b. — C. E. 325. — F. W. 
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166. 388; KZ. l. c. — Lottner KZ. VII. 20. — Savelsberg KZ. XVI. 62: 
au = 7: ἡ-ρέμας. -- Kissling KZ. XVII. 197: ἠρεμ-ας, ας Abl. = urspr. 
-at. — Eigenthümlich deutet Sch. W. s. v.: ἐρῆμος eigentlich ausgeleert, 
verödet von ἐράω (ῥαένωβ) ausgiessen, auswerfen, ausleeren (ἐξ-, συν- 
εράω). — 4) F. W. 1. ο. — L. Meyer KZ. VI. 19f. — Clemm St. VIII. 
89: s$ quidem cum adverbio ἠρέμα cohaeret. nondum explicata ω vocali, 
a un negativo incipsl. — C. ΙΤ. 326: „Das ω befremdet“. — Anders 
Düntzer in Höfer’s Zeitschr. II, 111 und KZ. XII. 25: *ö2eu0g Verderben 
(vgl. ἄνεμος, οὐλαμός, κοάλεμος) = nicht zu verderben, unvergänglich. 
Aehnlich Faesi zu Od. 4. 288: vielleicht eigentl. unvertilgbar, nicht zu 
vertreiben, unvergänglich (ὅλω). — Dagegen Nitzsch zu Od. 9. 435: ὀλέω, 
verwandt mit αἰόλλω, umtreiben, regen, bewegen, also eig. „fest, ohne 
Wanken“. — 5) B. Gl. 332b. — Brugman St. IV. 102. — Clemm St. 
II. 323. — C. E. 868: C. V. I. 210. 6). 298. 19). — F. W. 175. 487. 
1066; F. Spr. 219. 363. — Fritzsche St. VI. 326. — Kuhn KZ. II. 268. 

.— e) Vgl noch Kissling KZ. XVII. 228. Sch. W. s. v. — 7) Schweizer 
EZ. 11. 68 (vgl. Skr. rati voluptas, amor: Agro = mali: untıs). — Anders 
Dóderlein n. 97: ἆλᾶάσθαε, ἁλήτης „die Irrende“. — Eigenthümlich Pott 
KZ. IX. 210: Anto, Latona wahrsch. „Nacht“, welche aus ihrem Schoosse 
die beiden grossen Hauptlichter des Himmels gebiert. Das liesse fast 
auf Herleit von einer Parallele zu lat. laa (die weite) rathen, sei es 
nun „die weite Oede der Nacht‘, die Alles ohne Begrenzung erscheinen 
lässt (vgl..e£9gvxooc« als Epitheton von ihr), oder „der weite, unendliche 
Weltraum“ überhaupt. Doch warum stlata? — 8) Ueber die Verba 
desiderativa auf «wc vgl. Kock zu Arist. Equ. 61 (σιβυλλιάν, καπρᾶ», 
κλαυσιαν Aristoph.; τομᾶν, θανατᾶν, .στρατηγιᾶ», Λουτιᾶν U. 8. Ww.) — 
9) Corssen I. 229. II. 309. B. 127. N. 145; KZ. IL 18. — Grassmann 
KZ. XVI. 173 f. — Anders B. Gl. 853b: vas habitare; cum 1 pro v: 
Lases, Lares. 

5) RA tönen. — Skr. rà (rai) bellen, anbellen (PW. VI. 304). 
ra). 
γα. — (Skr. räsjg-ti er bellt) ῥά-ζω vom Hundelaut: knurren, 

bellen (6afev‘ τρώγειν. κυρίως ἐπὶ τῶν κυνῶν [etwa „knabbern“], 
μιμητικῶς ἐπὶ τοῦ ἤχου Hes.); ἀ-ράζω id. (Poll. 5. 86), ἁῥῥάζω 
(Ael. h. a. δ. δ1) 3. 

la. — λά-ρο-ς (larus Linn. m. Möve (Hom. nur Od. 5. 51; 
vgl. Skr. ra-ià f. ein bestimmter Vogel PW. VI. 284; böhm. racek)?), 
λαρο-ειδής mövenartig (Schol Lykophr. 76) — λῆ-ρο-ε m. Ge- 
schwätz, albernes G., Possen, ληρέ-ω schwatzen, albern reden (ληρ- 
αίνω Sp.), λήρη-σι-ς f. = λῆρος, Aren-ua(r) n. id.; ληρ-ώδης schwatz- 
haft, läppisch. — λαί-ειν φθέγγεσθαι Hes.; (λοι-α, λοι]-α, λοιδ]-α, 
λοιδ-α) Aoib-o-po-c scheltend, schimpfend, lüsternd*), Λοιδορ-ικό-ς 
id. (Schol. Heph. p. 81), λοιδορ-ία f. das Schelten u. 8. w.; λοιδορέ-ω 
schelten u. s. w., Aosdogy-r-1x0-g schmäh-, zank-süchtig (Arist. eth.), 
λοιδόρη-σι-ς f., λοιδορη-σ-μό-ς m. (Ar. Ran. 757), λοιδόρη-μα(τ) n. | 
== λοιδορία, Demin. λοιδορηµάτ-ιο-ν n. (Ar. fr. 64); Λοιδορ-ι-σ-τή-ς 
m. der Schmähende (Hes.). 

la + la°). — λά-λο-ς geschwätzig, plauderhaft (Comp. Sup. 
Ank-lo-rego-s, -τατο-ς), poet. Λλάλ-ιο-ς, λαλ-ιό-ς (Arkad. p. 41. 3), 

49 * 
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λαλύ-ει-ς (Euen. 13); «4άλο-ς Mannsname (Qu. Sm. 11. 90), λάλη 
(Luc. Lex. 14), λαλ-ιά f. Geschwütz, Schwatzhaftigkeit; Rede, Ge- 
sprüch (Sp.); λαλέ-ω schwatzen, viel reden; (poet.) sprechen; (vom 
Kinde) lallen (von Instrumenten: αὐλῷ Theokr. 20. 29; singen 
Mosch. 3. 113; vom Wiederhall D. Cass. 74. 21); λαλη-τό-ς der 
sprechen kann (fov Eust.), λαλη-τ-ικό-ς schwatzhaft (Ar. Equ. 1381), 
λάλη-σι-ς f., λάλη-μαί(τ) n. Geschwätz, λαλη-τή-ς m. in: συλλαβο-πευσι- 
λαλη-τή-ς ein sylbenklaubender Schwätzer (Athen. 4. p. 162 A)®), 
λαλη-τρ-ἰ-ς ({δ-ος) f. Schwätzerin, λάλη-θρο-ς = AdAog") (λάλος καὶ 
διὰ τοῦ λαλεῖν κακουργῶν B. A. 50). — la -|- ![a]: (Aa-A3e) λάλλη 
f. murmelnder Bachkiesel (af ó' ὑπένερθεν λάλλαι κρυστάλλω 76° 
ἀργύρω ἠνδάλλοντο ἐκ βυθοῦ Theokr. 22. 39; vgl. τὰς παραθαλασ- 
σίους καὶ παραποταµίους ψήφους Hes.). — (λαλ-ακ) λαλ-αγ: λάλ-αξ: 
(ω-ος) m. Schwätzer, Schreier; der quakende grüne Wasserfrosch 
(λάλαγες χλωροὶ βάτραχοι περὶ τοὺς Aluvas, οὓς ἔνιοι κεµβέρους 
Hes.), λαλαγ-ή f. = λάλησις, Aclayn f. Frauenname?) (Arcad. 
105. 7; vgl. dulce ridentem Lalagen amabo, dulce loquentem Hor. 
ο. 1. 22. 23); (Aeleyjo) λαλάζω (von den plätschernden Wellen 
und” ὥστε κῦὔμα πόντιον λάλαζε Anakr. fr. 90 B.?), λάλαξε foa. 
λαλάξαντες' Bonoavres (Hes.)?); λαλαγέ-ω — Λαλέω, λαλαγη-τή-ς m. 
Schwätzer {µαταιολόγος Hes.), λαλάγη-μα(τ) n. Geschwätz (von der 
Pauke Diosc. 11). 

la, ala, alala (Halloh, Hurrah; Interj des Ausrufs; mit 
Anklang an la tónen)!); àÀaAá Ausruf der Kämpfenden, Schlacht- 
geschrei (auch ausserhalb der kriegerischen Sphäre; vgl. ἆλαλαί 
Ar. Av. 952, ἆλαλαί, in παιών ibl. 1763. Lys. 1291); (übertr.) der 
Kampf selbst (Pind.); Jauchzen (Trag.); ἆλαλη-τό-ς m. Kampf-, 
Sieges-, Weh-geschrei, ἆλαλη-τύ-ς f. id.; ἀλαλητά τεθορυβημένα 
(Hes.). — ἀλαλα-γ-ή f. Kriegsgeschrei, Jauchzen (Trag.), (GAeAoy jo) 
&iclato das Kr. erheben (νίκην alalakaı Soph. Ant. 133 den Sieg 
jubelnd verkünden; ἀλαλάξομαι Eur. Bakch. 585); auch vom Klage-, 
Angst-geschrei; (ἀλαλαγ-τ-ιο-ς) ἀλαλάξιο-ς Bein. des Mars, dem das 
Kr. ertönt (Cornut. n. d. 21), ἆλαλαγ-μό-ς m., ἀλάλαγ-μαί(τ) n. — 
ἀλαλαγηή. — ἐλελεῦ, ἐλελελεῦ (Ar. Av. 964) -- dolia; ἐλελίζω = 
ἁλαλαζω (τῷ Ἐνυαλίῳ dem Schlachtengotte Xen. An. 1. 8. 18)11). 

ra-k (europisch); la-k (gräkoitalisch) 13). 
rak. — Schallverba (C. E. 511): ($exjo) ῥάςεώω (Präs. erst 

Dion. Halik. 8. 18 συῤῥάὄττουσι), ἐπιῤῥάσσω zuschlagen (ἐπ-έῤῥαξεν 
App. b. ο. 2. 59, ἐπιῤῥάξασα Soph. Ο. K. 1503, ἐπιῤῥαχθῆναι D. 
Hal. 8. 18). — fnccw stampfen (ῥήσσοντες ἁμαρτῇ Il. 18. 571, erg. 
τὸ πέδον, simul terram pulsantes h. Ap. 516, vgl. Αρ. Rh. 539: 
πέδον ῥήσσωσι πόδεσσιν); ἀ-ράεεω (poet.) schlagen, klopfen, stossen 
(Homer: ἄρασσεν schlug zusammen Od. 5. 248, σὺν d’ öorE’ ἀράχθη 
ibd. 426, ovv v' ὁστέ ἀράξω Il. 23. 673; ἀράσσεσκον ὁπλαῖς χθόνα 
Pind. P. 4. 226). 
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lak. — (λακ-σκ-ω) Aá-ck-w tönen, schreien, lärmen; ertönen 
lassen, laut reden, verktinden; (von Dingen) dröhnen, krachen, knacken 
(Aor. ἐ-λακ-ο-ν Hom. 3. P. λάκ-ε, Med. Λε-λάκ-ο-ντο h. Merc. 145; 
Perf. λέ-λάκ-α, Hom. Asiex-via mit Prüsensbed.; att. Dichter λέ- 
iax-a, ion. λέ-ληκ-α, Hom. Ae-Anx-os; Stamm λακε: Fut. λακή-σομαι 
Ar. Pax 381. 384; Aor. ἐ-λάκη-δα Aesch. Ag. 868. Arist. Ach. 
1046, auch N. T); Nebenf. ληκ-έ-ω (in: ἐἔπ-ε-λήκε-ον nur Od. 8. 
379 klatschten dazu tactmässig); dor. λακ-έ-ω (χὼς αὔτα λακεῖ µέγα 
καππυρίσασα Theokr. 2. 24; δια-λακίσα-σα Arist. Nub. 410); λακ- 
άζω = λακέω (αὔειν, λακάξειν Aesch. Sept. 186 D.; ἴυζε καὶ λά- 
καζε καὶ κάλει θεούς id. Suppl. 872 D.); λακέ-τα-ς (τέττιξ die tónende 
Cicade Ael. h. a. 10. 44); λάκήη-σι-ς f. (κλωγµός Hes.); λακ-ερό-ς 
lärmend, geschwätzig; bellend, krächzend. — [*Aaxsg-vyn'?), λακερ- 
υγ-ιο-ς] λακέρ-υζο-ς — λακερός, davon nur fem. Aaxtovia (8ο 
accent., Arcad. 96. 13) (λακέρυζα κορώνη Arist. Av. 609; dazu: 
7 usyala κράζουσα Phot.; κράκτρια, Aoldogos, φλύαρος, µέγα κρά- 
ζουσα κορῶνη Hes.; vgl. Lobeck: λακέρυζα epitheton canis et cornicis 
a verbo λακεῖν occulto quodam. tramite deductum opinor); λακερύζω 
lürmen, Geschrei machen (λογοποιεῖσθαι, λοιδορεῖσθαι Phot. Hes.). 
— λάκε-δών (-δόν-ος) dor. f. Stimme (Timon bei Sext. Emp. adv. 
eth. 171); λήκη-μα(τ) n. Geräusch (Epikur. bei Kleomed. 2. 1). 

λεγ (x zu y). — ἔ-λεγ-ο-ς m. Klageweise, Klagegesang (Eur. 
Iph. T. 146. Hel. 185, nicht bei Aesch. Soph., bei Aristoph. nur Av. 
218); ἐλεγ-ε(Ε)-ία f. Elegie, jedes in Distichen (ἐν ἐλεγείοις) ge- 
schriebene Gedicht, ohne Rücksicht auf den Inhalt (,die kriege- 
rische Elegie ermahnt zum tapferen Kampfe, die politische fordert 
zu politischem Handeln auf, die sympotische empfiehlt den hohen 
Genuss des Mahles, die erotische den der Liebe, die gnomische 
legt Lebensregeln und Tugenden an's Herz^)!5); ἐλεγεῖο-ς zur Elegie 
geh., ἐλεγεῖο-ν m. (eig. Adj., erg. uérgov) die Verbindung eines 
Hexameters mit einem Pentameter, ein Distichon, als Versart der 
Elegie (ἐξαμέτρου πρὸς πεντάµετρον κοινωνία Hephaest.), Pl. mehrere 
zu einem Ganzen verbundene Disticha, daher = ἐλεγεία f., = ἔλεγος 
m.; überh. poetische Inschrift (Dem. 59. 98), ἔλεγεια-κό-ς elegisch; 
dey-alvo, -είνω (Suid.) µανῆναι, παραφρονεῖν E. M. (vgl. nhd. 
rasen zu ras). - 

MY. — Arf-0-C, AMy-ze, λιγ-ύ hell, laut-tönend, -klingend, 
-singend'?), Adv. λιγέ-ως, λίγα (Hom. und spät. Dicht.); λίγ-ειο-ς, 
ion. Asy-nio-s (Sp.) id.; λίγυ-σ-μα(τ) n. das helle Tönen u. s. w. 
(Sp.); λιγυ-ρό-ς — Ave, λιγυρ-ίζω hell singen (ὠδήν Luc. Lex. 2); 
λίγ-ω (ὑμνῶ E. M. p. 565. 11); (Ayo) Ato; AMyyo, dazu λίγξε 
βιός ertónte, erklang!9) [nur Il 4. 125, vgl. sonat una fatifer 
arcus Verg. A. 9. 631; dazu Nikand. ἐπιλίζοντας ὀϊστούς Herodian. 
ed. Lentz II. 802]; (Aıy-av-jw) Aıyalvw hell schreien, durchdringend 
rufen, hell tönen (Hom.: nur πήρυκες Ó' ἐλίγαινον Il. 11. 685). — 
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λιγυ-: λιγυ-άοιδος hell singend, λιγυ-ηχής hell tónend, λιγύ-κροτος 
laut rauschend u. s. w.; λιγυρό-φωνος mit heller Stimme (Sp.). 

ra-t!7. — Skr. ra! (laf) heulen, brüllen, schreien, krächzen, 
laut wehklagen; rauschen, rauschend reden u. s. w. (PW. VI 
241. 491). | 

lat. — λάτ-αξ (αγ-ος) f. Geklatsch, Geräusch (Phot.), λαταγ-ή 
f. id., λατάσσω, λαταγέ-ω ein Geräusch hervorbringen (Üusis δὲ 
ἴσως ὤεσθε un λαταγεῖν τοὺς κοττάβους Luc. Lex. 3); (λατ-ρο) λατρά- 
ζειν, (λατρα-ο) λατρα-βάζειν, -βίξειν schwatzen (βαρβαρίζω Hes.). 

ΤΑ-Π 11). — Skr. ran (ran) klingen, tönen (PW. VI. 264). 
λίν-ο-ς m. Lied, Klagelied, Trauergesang, urspr. wohl nur 

bei gewissen Cultusfeierlichkeiten gesungen, das dann in's Volk 
überging und als Volkslied gang und gäbe wurde (Alvov d’ ὑπὸ 
καλὸν ἄειδεν Il. 18. 570); Alvo-s; αἴ-λινο-ς (vgl. Weh-Klage), 
Subst. m. Klagelied (Trag.); Adj. jammernd, kläglich; oitö-Aıvo-c 
m. Todtenklage, Gesang vom Tode des Linos (Paus. 9. 29. 8)'?). 

ra-p!?. — Skr. rap schwatzen, flüstern; lap id.; weh- 
klagen; caus. zum Reden veranlassen (PW. VI. 266. 494). 

lap. — St. ὀ-λοφ-υ: ὀλοφ-ύ-ς m. (οἶκτος, ἔλεος, θρῆνος Hes.); 
ὀλοφυ- δνό-ς wehklagend, jammernd, kläglich (Hom. und sp. Dicht.)?9); 
(ὀλοφυ-ρο; ὀλοφυρ-Ίο-μαι) ὁλοφύρο-μαι klagen, wehklagen, jam- 
mern, trans. beklagen, bejammern, beweinen, bemitleiden 31) (Fut. 
ὁλοφυροῦμαι, Hom. Aor. ὀλοφυρά-μην), ὀλοφυρ-τ-ικό-ς klagend, kläg- 
lich, ὀλοφυρ-μό-ς m., ὀλόφυρ-σι-ς f. das Klagen u. 8. w. 

ra-bh??), — Skr. rambh, lambh brüllen; upa-rambh mit 
Schall erfüllen, erschallen lassen (PW. VI. 281. 511). 

pag. — ἄ-ραβ-ο-ς m. Gerassel, Geklapper (nur Il. 10. 375 
ὀδόντων), ἀραβέ-ω (poet.) rasseln, klirren (Od. nur 24. 525); klap- 
pern (ἀράβησαν ὁδόντες Theokr. 22. 126); ἀράβ-αξ (ακ-ος) m. 
Lärmer, Tänzer; dazu (ῥαβακ-ω) agaßdoon, ῥαβάσσω lärmen, stam- 
pfen (Lex.) (vgl. niederd. rabastern); ’Appaßa-io-c ("Ad6ıßaio-s 
Thuk. 4. 79. 83) [= ἀρι-ραβαῖο-ς oder ἀρι-αραβαϊο-ς] der älteste 
ist ein Lynkestenfürst und Sohn des Βρομερός ”). 

ra-8?^. — Skr. ras brüllen, wiehern, heulen, schreien, 
dröhnen, ertönen; r@s heulen, schreien; [as erschallen, ertönen 
(PW. VI. 289. 339. 522), 

Aac. — Aüc-On f. Lüsterung, Schmähung, Spott (Her. 6. 67); 
(λασθ-αν-]ω) λαεθαίνω lästern, schmähen, spotten (Lex.). 

re 

rai. — (*rai-re) in-rI-re (vgl. ais-tumo, aes-tuma-re, ex-is- 
tuma-re pag. 89) anknurren, in-ri-iu-s (fus) m. das Anknurren, 
Knurren; *in-ri-iu-s (depon. Bedeutung oder rire = aufhetzen ) 
(in-)ir-rT-t&-re anhetzen, anreizen, antreiben, bewegen?"), Part. 
irrilä-tu-s aufgereizt u. s. w. (Adv. -ius Amm.), irrita-ti-o(n) f. 
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(Abl. irrita-bi m. Paul. sent. 1. 11. 3) Anreizung u. s. w., irrita-tor 
m., -iriz f. Anreizer, -in (Sen., Vulg.), irrità-men (min-is), -mentu-m 
n. Reizmittel, irritä-bili-s reizbar (leicht reizend, Lactant), irria- 
bili-ta-s f. Reizbarkeit (App. dogm. Plat.). 

la + 185). — laliu-s m., -m n. das Trüllern (Auson. ep. 
16. 91), lalla-re lallen, lalla singen, trällern. 

τα-Κ 1), 
rak. — (rac-na) rä-na f. (Schreier) Frosch 39) (räna marina 

ein Fisch, der einige Aehnlichkeit mit einem Frosch hat; jetzt 
Lonchus piscatorius; Cic. n. d. 2. 49. 125); Demin. ranu-la f, 
ran-un-cülu-s m. (vgl. av-un-culu-s pag. 67); Heilkraut, Hahnen- 
fuss (sonst batrachion, Plin. 25. 13. 109). — (*ra-n-cu-s) rancä-re, 
raccä-re brüllen (vom Tiger); ric-täre brüllen (vom Leoparden). 

lak. — lóqu-i sprechen?) (loquier Naev. ap. Gell. 1. 24; 
act. tu, qui poles loquere, non loquis Petron. 46); Part. locu-tws, 
Demin. (*locuti-lu-s) locutul-eu-s schwatzhaft (Alcim. 5. 160), -&u-s 
m. Schwätzer (Gell 1. 15); Ajw-s Locut-iu-s. (pag. 20); locu-tor 
m. der Redende (App.), Schwätzer (Gell. 1. 15), locu-ti-o(n) f. das 
Reden, die Rede, (speciell) Redensart, (übertr.) Aussprache (quid tam 
necessarium quam recta. locutio? Quint. 1. 6. 20); Abl. locu-tu m. 
(soluto, App. flor.); loquent-ia f. Redefertigkeit (Plin. ep. 5. 20); 
c-loquentia f. Beredtsamkeit, Wohlredenheit; Frequ. loqui-tà-re (Plaut. 
Bacch. 4. 7. 5); loqu-az (äc-is) redselig, geschwützig (Adv. loquaci- 
ler), Demin. loguác-tlu-s (Lucr. 4. 1162), loquaci-ta-s (tati-s) f. Ge- 
schwätzigkeit; logu-ela (vgl suad-&a) f. das Reden, die Rede; 
(übertr.) Wort, Sprache, loquel-àri-s zur Rede geh. (praepositiones 1. 
die untrennbaren: se-, re- u. 8. W., vgl. am praepositio loquelaris 
significat circum Paul. D. p. 4); &-loquiu-m n. in der Kaiserzeit 
— eloquentia; Mittheilung (Sp.); veri-loguiu-m n. = das Wahr- 
heitreden, Etymologie, vgl. pag. 74 (multa etiam ex notatione sumun- 
lur. Ea est autem, quum ex vi nominis argumentum elicilur; quam 
Graeci. ἐτυμολογίαν vocant, id est, verbum ex verbo, veriloquium: 
nos aulem novilalem verbi non satis apli fugientes genus hoc nota- 
tionem. appellamus, quia sunt verba rerum notae, Cic. top. 8. 35). 
— löc-us-ta (vgl. ang-us-tu-s, aug-us-tu-s; löcusta Juvenc. in Matth. 
3. 1. 339) f. Heuschrecke?®) (ein Meerkrebs Plin. 9. 30. 50); Lo- 
custa Giftmischerin zur Zeit des Claudius und Nero, dessen Hel- 
ferin sie war (Tac. a. 12, 66. 13, 15), von Galba getödtet. 

lag. — 5-lög-iu-m (vgl. vicies, viginti u. 8. w. pag. 338, 
dak digitus pag. 335 u. s. w.) n. Ausspruch, Lobspruch (franz. 
éloge), Denkspruch, Sentenz, Inschrift; der richterl Ausspruch, 
Protokoll P elogia-re kurz beschreiben (Cael Aur. tard.) 

ra-t!^. 
lat. — (lat-lu-s) les-su-s, (vgl fattu-s, fes-su-s pag. 238) 

[neben Nom. lessw-s und Acc. lessu-m kommen andere Casus nicht 
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vor] m. Geheul, Wehklage, Todtenklage (lessum quasi lugubrem 
ejulationem, ut vor ipsa significat). — (*lat-ro) lat-rä-re bellen, 
anbellen; schelten, schreien; (übertr.) rauschen; latra-tu-s (tü-s) m. 
das Bellen u. s. w., latra-tor m. Beller, Schreier, Rabulist, latra- 
bili-s bellend ®). 

ra-p'^. 
lap. — lä-men-tu-m (nur PL) n. Wehklagen, Jammern, 

klägliches Geschrei®!), lamen-tae f. id. (Pacuv. ap. Non. p. 132. 38), 
lamentä-ri (-re) wehklagen, jammern, lamenta-tor (Θρηνητής Gloss. 
Phil), lamenta-trir (in der Tmesis: lamen color tatrici mutat, lacri- 
mis sc falsis lavitat, Pomp. ap. Sulp. Pis. ap. Mer. ad Enn. fr. 
p. 308), lamenta-ti-o(n) f. = lamentum; lament-äriu-s Klagen er- 
regend (Plaut. Capt. 1. 1. 28). 

1) C. E. 642. — F. W. 167. 175. 393. 486. 1066; F. Spr. 214. — 
Froehde KZ. XXII..545 ff. — 2) C. V. I. 322. 48). 323. 59). — 3) Anders 
Savelsberg Dig. p. 30: λαξ rauben, 1&.F-go-c. — 4) C. E. 642: „möglicher- 
weise. Doch verkenne ich nicht, dass Schwierigkeiten übrig bleiben". 
— H. Weber KZ. X. 245: *A1s(-o, *Asidö-m, λοίδ-ορ-ο-ς. — Anders Pott 
IL! 164: nind tadeln; Walter KZ. XII. 388 9: Zaed-ere, λοιδ- ορεῦν (welche 
beide Erklärungen C. E. l. c. „unbefriedigend“ nennt). — 5) C. E. 523. 
— Fick Ἱ. c. (Anm. 1). — Fritzsche St. VI. 285. 337. — Osthoff St. VIII. 
452 ff. — B. Gl. 830b: lap loqui; per redupl., abjecta vadicis littera 
finali. — 6) G. Meyer St. V. 113. — 7) Vgl. Bugge KZ. XX. 144: Suffix 
-tra; Skr. gohtt-tra laut rufend, pari-tra reinigend, λάλη-θΌρο-ς. — 8) Pott 
KZ. VIII. 427: „Geschwätz“, nämlich verliebtes; Liebergekose als das . 
Umgekehrte von einer anderen Hetäre Σιγή. — 9) C. V. I. 894. 69). — 
10) F. Spr. 1. ο. (Anm. 1). — Fritzsche St. VI. 287 f.: ar-ar-a, indogerm. 
Hurrah, Halloh. Vgl. noch Benfey KZ. IX. 126; C. V. I. 324. 337. —- 
11) Vgl. Pott KZ. IX. 180: ἘλελεύςνΒείπαπιθ des Apollo (Macrob. 1. 17). 
Warum des Apollo? wüsste ich nicht zu sagen. Begreiflicher ist Ele- 
leusque parens vom Bakchus Ov. M. 4. 15 und daraus Kleleides Bacchae 
Her. 4. 47. — Froehde KZ. Ἱ. c.: ἐλελίζω: ε zu ı; vgl. Ίθές χθιζός, ἔδος 
ἴξομαι. —- 12) Corssen I. 636 f. — C. E. 159. 511. 544; KZ. III. 158. 
4067; C. V. I. 313, 22). 315. 44). 316. 52). 389. (Gegen die Zusammen- 
stellung von ἀράσσω mit ῥίσσω Düntzer KZ. XVI. 193.) — F. Spr. 105. 
— Froehde KZ l. c. — Grassmann KZ. IX. 20. 36). -- Miklosich Lex. 
198. — 18) Ueber das Suffix -υγή = Skr. -uka vgl. E. Kuhn KZ. XX. 
80. — 14) Froehde KZ. Ἱ. c. — Sch. W. l. c.: wahrsch. eine unmittel- 
bare Nachahmung des als Refrain bei Klageliedern dienenden Ansrufes 
& E λέγε. — 15) Ueber die unregelm. Betonung Λέγεια st. λιγεῖα 8. Buttm. 
8. 62. Anm. 3, Thiersch Gramm. 8. 201c. — Legerlotz KZ. VIII. 45. 193: 
Aw-JFa«g-o-g Λιγ-υρ-ό-ς. — λίγα deutet Kissling KZ. XVII. 200: λιγ-έ-α: 
dagegen spricht Fritsch St. VI. 109 ff.: *Ay-v-a Aly-a, vgl. *vog-v-ioro-c 
= ταχ-εστο-ς. -- 16) Vgl. C. V. I. 320. 30). — 17) Froehde KZ. l. c. — 
18) Ueber die Beschaffenheit dieses Gesanges, sowie über den in ihm 
besungenen Linos siehe S. W. 8. v. — Sch. W. s. v.: „eine Allegorie 
des blühenden Jahres, die man in dem Linosgesange feierte; spüter als 
Sohn der Muse Urania und als Sänger genannt“. αἷ-λινος deutet Preller 
griech. Myth. I. 361 und Faesi zu ll. 18. 570 aus dem hebräischen (wehe 
uns) — Vgl. noch Pott KZ. IX. 418. — 19) F. W. 165; F. Spr. 217. — 
Froehde KZ. Ἱ. c. — 20) Ueber -óvo*(-— /νο) vgl. C. E. 636. — Düntzer 
KZ. XIV. 213: Suffixe vd + ». — 21) Vgl. C. E. 596. — 22) F. W. 165; 
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KZ. XXII. 222. — Froehde KZ. Ἱ. c. („doch kann β auch aus = oder y 
entstanden sein'^. — Vgl C. E. 469. — 28) Fick KZ. (Anm. 22). — 
24) F. W. 392; F. Spr. 214. 360 (W.: lasdha oder lastha; dagegen Spr.: 
lasta; 9 scheint phonetisch für r). — Zu las (pag. 769): C. E. 363 („auch 
wohl“), Düntzer KZ. ΧΙΙ. 13. — 25) Aufrecht KZ. IX. 238. — 26) Vgl. 
Corssen I. 636. Pictet KZ. VI. 188. — 27) B. Gl. 830b: lap, mutato p 
in qu. — Brugman St. VIL 288. 6): krak, 1ax-tgog, loquor, reka. — 
28) Düntzer KZ. XVII. 276. — 29) C. E. 362. — Düntzer KZ. XVII. 
975 ff. — F. W. 489: rag sammeln, lesen; Ausspruch, Sentenz. — 
30) Vgl. Lottner KZ. V. 399. VII. 20. L. Meyer KZ. VIII. 276. — B. 
Gl 338a: vaktra os, vultus; fortasse latrare e vactrare. — Corssen B. 
24. 311. 378: Nominalstamm /a-tro oder -tra (vgl. ros-tru-m, mulc-tra) 
Werkzeug zum Bellen, bellendes Ding; davon la-ér-are (vgl. monstrum, 
monstrare) die Thätigkeit des bellenden Wesens — bellen. — 81) Froehde 
l. c.: „ebenso gut zu ra oder rak“. — B. Gl. 189a: dev queri, lamen- 
tari; fortasse e dai-mentum , mutato d in 1; dagegen 380b: lap loqui. — 
Zu rà: Lottner KZ. VII. 20. — Zu lak: Ebel KZ. IV. 320 (statt laci- 
mentum, wie lu-men st. luci-men). — Zu kla (pag. 143): Corssen B. 2; 
KZ. V. 97. Goetze St. Ib. 173. Pauli KZ. XVIII. ?3. — Zu κλαξ 
(pag. 175): Curtius KZ. II. 400. Pott E. F. II. 200 (dagegen Corssen 
l c.: „man hätte [c]lau-mentu-m erwartet‘). 

1) RAG recken, richten. — Skr. arg 1) sich strecken, 
ausgreifen (im Laufe, vgl. ógéfor' iv); 2) erstreben, verlangen 
nach (PW. I. 428). 

pev. — ὀ-ρέγ-ώ recken, strecken; reichen, darreichen, geben; 

Med. sich strecken, wonach reichen, langen; in Prosa: verlangen, 
streben (Fut. ὀρέξω, Aor. ὥρεξα; Perf. ὁρ-ώρεγ-μαι, 3. P. Pl. oe- 
ωρέχ-αται Ἡ. 16. 384, Plusqu. ὁρ-ωρέχ-ατο 1l. 11. 26; Aor. Pass. 
ὠρέχ-θη-ν); Nbf. ὀ-ρέγ-νῦ-μι (nur χεῖρας ὀρεγ-νύ-ς Il. 1, 851. 22, 
37); ὁ-ριγ-νά-ο-μαι sich strecken, langen, erreichen (Hes. Eurip. 
Theokr.); ὀ-ρεχ-θ-έω = ὀρέγω (spät. Dicht.)'); Verbaladj. ὀρεκ- 
τό-ς aus-, vor-gestreckt (µελίαι Il. 2. 543); verlangt, begehrt (Sp.); 
ὀρεκτ-ικό-ς die Begierde betreffend, sie erregend (Plut. und and. 
Sp.); ὀρέκ-τη-ς m. ein in der Nähe Kümpfender (Eust.), ὀρεκτέ-ω 
— ῥρέγομαι (Suid.); (ὀρεγ-τι) ὄρεξι-ς f. das Streben, Trachten, 
ὀρεκτι ἄω Desid. zu ὀρέγομαι (Sp.); ὄρεγ-μαίτ) n. das Ausgestreckte, 
Strecke, Raum, das Ausstrecken; ein Lüngenmaass (tab. Her.). 

pov. — (St. ὀ-ρογ-υ, ὁ-ρογυ-ια) ὁ-ρόγ-υ-ια (poet., Pind. P. 
4. 228), ὅ-ργ-υια (synkop.), später ὁ-ργ-υιᾶ, f. Klafter, der Raum 
zwischen den ausgestreckten Armen; als bestimmtes Längenmaass 
(= 4 πήχεις oder 6 Fuss)?); ὀργυαῖ-ο-ς, ὀργυό-ει-ς eine Orgyie 
gross, lang, ὀργυιό-ω die Hände ausstrecken (mit ausgestreckten 
Händen binden, Lyk. 1077). — ῥογ-ό-ς m. (sikel.) Kornschober, 
Scheune, Getraidemagazin, ταῦτα, δὲ (erg. σιτοβόλια) ῥογοὺς Σικε- 

' λιῶται ὠνόμαζον (Poll. 9. 45). ῥογοί ὅροι σιτικο/ σιτοβολῶνες 
(Hes.) ?). 
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reg. — τὸς-ὅτο (reg-si = reri) richten, leiten, lenken); 
Composita: -rigere; (*per-rigere) per-gere (per-rexi), (* sub-rigere) 
surgere (sur-rexi; sorius plebejisch = surrectus, Liv. Andr. nach 
Fest. p. 297 M.); Part. rec-hu-s gerade gerichtet, gerade, aufrecht; 
recht, richtig, gehörig; brav, bieder, redlich; Adv. recte (recto ge- 
rades Weges, direct, Dig.); rec-tor (tör-is) m. Leiter, Lenker, Re- 
gierer, Herrscher (recti-tä-tor, Pott. ap. Mar. Victor. p. 2551), 
fem. rec-tr-ix (ic-is); rec-türa f. Lenkeramt, gerade Beschaffenheit; 
rec-li-o(n) f. Leitung u. 8. w., recti-tu-d-o (in-is) f. Geradheit, Redlich- 
keit (Hieron., Justin.); reg-i-men (min-is), -mentu-m (selten) n. Len- 
kung, Leitung u. 8. w., reg-i-bili-s lenkbar; regend-ariu-s Staatssecretär 
(Cassiod. — rég-i-0(») f. Richtung (vgl. Lucr. 2. 240. 269), 
Gegend, Gebiet, Landschaft, Bereich?) (e regione aus der Rich- 
tung her; dann: in gerader Richtung, Linie, gerade gegen hin, 
gerade gegenüber), region-ali-s die Gegend u. s. w. betreffend, Adv. 
-ler gegendweise, region-a-ti-m id. — (*con-reg-0) co-rg-o mit der 
Richtung — mit Recht, fürwahr, wahrlich (corgo apud antiquos 
pro adverbio quod est profecto ponebatur, Paul D. p. 37. 6); 
(* c-reg-0) e-rg-o (ergö erst im silbernen Zeitalter) aus der Rich- 
tung — aus dem Rechte, aus dem Grunde: daher, deshalb, folg- 
lich, also; (*e-reg-à) erga aus der Richtung her; dann: in der 
Richtung auf, gegen hin, gegenüber). 

reg’). — (rég-s) rex (reg-is; Gen. Pl. rég-ér-um Gell. ap. 
Charis. 1. p. 40) m. Leiter, Kónig (vereinigte in sich die Befug- 
nisse des obersten Leiters der Staatsverwaltung, des Oberrichters, 
des Oberfeldherrn und des Oberpriesters), bes. der Perserkünig 
(= βασιλεύς); Dem. r&g-ülu-s, (übertr.) Königssohn, Prinz; Bienen- 
könig (Varro r. r. 8. 16. 18), Zaunkönig (eine Schlangenart Hieron.); 
Regulu-s xóm. Beiname (bes. M. Attilius R.); (*regulu-lu-s) regil- 
lu-s königlich, prächtig (Plaut. Epid. 2. 2. 39); Regil-lu-s (lacus) 
m. — Königssee, in Latium; Regil-Iu-m n. = Königsberg, Stadt 
der Sabiner, Regill-anu-s, -ensi-s = Königsberger; reg-iws könig- 
lich (regia als Subst. f. Königsburg, Burg, Palast, königl. Hof, 
kön. Herrschaft); übertr. prächtig, ausgezeichnet; Adv. regie; reg- 
áli-s zum K. geh., nach Königsart, eines K. würdig, prächtig (als 
Subst. n. -alia Königssitz Sp.), Adv. regali-ter; Demin. regali-Olu-s 
m. Zaunkönig, Goldhähnchen (Suet. Caes. 81); reg-ina f. Königin, 
Reginu-s röm. Bein. (Cie. Att. 10. 12. 1); reg-nu-m n. königl. 
Herrschaft, Herrschaft, Regierung; (übertr.) Besitz, Eigenthum, 
regnä-re königl. Gewalt haben, herrschen, regieren, regnä-tor (tör-is) 
m. Regierer, Herrscher, Regent, regna-tris f. (Adj.) gebietend, herr- 
schend (Tac. a. 1. 4). — rög-üla f. Richt-scheit, -stab, Lineal; 
Stab, Scheit, Schiene; übertr. Richtschnur, Regel?), regul-ari-s zur 
Schiene geh. (aes, Plin. 34. 8. 20), Adv. -íer regelmässig, ati-m 
id.; regulä-re regeln, ordnen (Cael. Aur. tard. 3. 4. 62). 
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rög. — TÖg-U-8 m. (-m n. Afran. ap. Non. p. 221. 23) das Auf- 
gerichtete — Scheiterhaufen?), rog-üli-s zum Sch. geh. — rogü-re 
(Fut. rogassint Cic. de legg. III. $. 9) aufgerichtet machen = an- 
regen, beantragen (populum rogare das Volk anregen, legem rogare 
einen Gesetzvorschlag anregen); daraus: heischen, fordern, bitten; 
fragen (die Frage regt geistig any): roga-tu-s m. (nur Abl. να) 
Bitte, Ansuchen, rogä-ti-ö(n) f. id.; Bewerbung; Gesetz-vorschlag, 
antrag, Bill; Frage; Demin. rogatiun-ciila f; rogation-ali-s zum 
Bitten geh. (Aleim.); rogà-tor (gis) m. Antragsteller, Stimmen- 
sammler, Frager (Bettler Mart. 10. 5. 4), roga-mentu-m n. Frage 
(App. dogm.), Frequ. und Intens. rog-i-tü-re oft oder eifrig fragen, 
eifrig bitten (Ter. Eun. 2. 2. 35), rogita-ti-o(n) f. Antrag, Gesetz- 
vorschlag (Plaut. Curc. 4. 2. 23). 

rig. — rig-6ére aufrechtstehend, steif, starr sein, starren 
(rig- Ennod. 1. carm. 1. 11)!!); Part. rige-ns starrend, starr, steif, 
gefühllos; rigi-du-s = rigens; rauh, ungeschmeidig; streng, hart, 
wild, Adv. rigide, rigidi-ta-s (tati-s) f. Steife, Härte, rigida-re steif 
u.8. w. machen; rig-or (-ör-is) m. Starrheit, Härte, Steifheit, Un- 
geschmeidigkeit; Erstarrung; (meton.) die Kälte selbst; (*rigör-u-s) 
rigorü-re steif machen, gerade richten (traduces rigorati Plin. 17. 
23. 35); Inchoat. rige-scére (rig-ui) erstarren, starr u. 8. w. werden; 
emporstarren; hart werden, erstarken (Claudian); rige-facere er- 
starren machen (Frontin.). 

B. Gl. 21a. — Corssen I. 448 ff. B. 93. N. 169 f. — C. E. 184. — 
F. W. 16. 163. 167. 388. 484; F. Spr. 196. — Kuhn KZ. V. 390. — PW. 
l. c.: „arg vgl. ὀρέγα, ὀργή (9), — 1) Vgl. C. V. I. 161. 14). 251. II. 
348. 345. Fritzsche St. VII. 388. — 2) Vol. Walter KZ. XI. 481 f. — 
Grassmann ibd. 39: *-voja = via(?). — 3) Vgl. Meister St. IV. 442. 
— 4) B. Gl. 820b: rag splendere. — 5) Vgl. Walter KZ. XII. 420. — 
6) Corssen l. c. — Vgl. Wilbrandt KZ. XVl. 238f. — Anders Klotz W.: 
verwandt mit vergo, hingewandt zu etwas. — 7) Skr. rag walten, herr- 
schen: Fürst, König, überhaupt: der Erste sein, gebieten, regieren, lenken; 
rà j Fürst, König (PW. VI. 310. 313). — Bugge St. IV. 352 (urspr. @ 
= 6; altir. ri). — Ebel KZ. VI. 217 (got. reiks). — F. W. 167: raga, 
rag Konig, Herrscher; scheint aus rag = arg ,recken und glänzen‘ 
hervorgegangen zu sein. — Kuhn KZ. VIII. 69 (vielleicht urspr. ragin, 
vgl. nomtn, niman, später ragi, dann reg, @ == e durch den folgenden 
i-Laut); vgl. Ind. St. I. 382 ff. — Lottner KZ. VII. 26. — G. Meyer St. 
V. 56 (reg scheint für regi zu stehen, vgl. regi-cida). — L Meyer KZ. 
V. 874. — Schleicher KZ. VII. 223. *6. — Schweizer KZ. III. 870. — 
Gegen die Zusammenstelung mit rag prangen, glünzen (PW. l. c.) wie 
Fick und Kuhn dies thun, vgl. C. E. 1l. c. — 8) V gl Sonne KZ. XV. 86. 
— 9) Meister Ἱ. c. (Anm. 3). — F. W. 488: rag sammeln, lesen; vgl. 
got. rike rikan, rak sammeln, häufen. — 10) Corssen l. ο. — Aehnlich Klotz 

: sich nach etwas strecken, langen, etwas holen (vgl. aquam 
hinc de prozumo Plaut. Rud. 2. 8. 13). — Walter quaest, etym. 1864: 
Causat. zu rag darreichen — geben machen, sich geben lassen (dazu 
Schweizer KZ. XIV. 437: „scharfsinnig und lautlich wie begrifflich un- 
anfechtbar*"). — C. E. 1. c. nennt sowohl Corssen's als Walter's Deutung 
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„sehr unsicher". — Zu W. park (pag. 517): Benfey Sanskrit English 
Dictionary 585 (doch zweifelnd) Kuhn KZ. II. 476. VIII. 68 (ge- 
billigt von Schweizer KZ. XIII. 307). — 11) Corssen 1. c. — F. W. 388; 
dagegen F. Spr. 358: rag] rigere. — Zu ῥιγέω, frigeo stellen das Wort: 
Klotz W. s. v. und Lottner KZ VII 177. 78 (dagegen C. E. 353: „leichter 
behauptet als erwiesen‘). 
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2) RAG färben. — Skr. rag, rang 1) sich färben, sich 
röthen, roth sein; caus. färben, róthen (PW. VI. 230). 

per: (ῥεγ-ω. ῥεδ-ω) *óffm färben: nur im Aor. ῥέξαι (βά- 
wei); ῥεγ-εύ-ς m. Fürber (Lex.), (*6ey-/£o) ῥεγι-σ-τή-ς, -τήρ (τῆρ-ος) 
m. id.; ῥέγ-μα(τ) n. das Gefürbte (ῥέγματα βάμματα Lex.); ῥἐγ-ος 
n. gefürbter Teppich, bunte Decke; Pl. Decken, Tücher (Anakr. 
im E. M. 703. 28; βάμμα Lex.) — ῥηΥ: ῥήζω = (fo (Lex); 
ῥηγ-εύ-ς m. = δεγ-εὖ-ς (Schol. Il. 10. 657); ῥῆγ-ος n. = Gros 
(bei Homer von den τώπητες unterschieden, vgl. Od. 7. 336 f. 
χθυσο-ρα)-ές' χθυσοβαφές (Η98.))). 

rag-as (Skr. ráj-as von raj = arg Dunstkreis, Luftkreis, 
sofern darin Nebel, Wolken u.s. w. sich bewegen; Dunst, Nebel, 
Düsterheit, Dunkel; Dunst, Staub, das Staubige, d. i das auf- 
gerissene und bebaute Land, PW.'VI. 236; vgl. goth. riqis, altn. 
rükr = *rakvis, *rakus).: — ἔ-ρεβ-ος n. unterweltlicher Dunst, 
Finsterniss, finsterer Erdengrund als Todtenbehausung, das finstere 
Todesthal ; 'auch von der dunklen Meerestiefe 5) (ep. Gen. ἐρέβ-ευς, 
ἐρέβ- 0-91), ἐρεβός-δε hinab in das Dunkel (Od. 20. 356), ἐρεβό- 
θεν aus dem Dunkel (Eur. Or. 176); (2geßeo-vo) ἐέρεβεν-νό-ς dunkel, 
finster (Hom., Hes. und sp. Dicht.); (ἐρεβ-νο) ἐρεμ-νό-ς id. (poet. ): 
ἔρεβ-ώδης id. (θάλασσα Plut. superst. 7). — "Apy-oc n. 1) im 
Peloponnes: a) Hauptstadt in Argolis ("Ayauxov, Íxxoflorov, πολύ- 
πυρον), b) das von Agamemnon beherrschte Gebiet (πολυδέψιον 
Il. 4. 171, vgl. pag. 82), c) der ganze Peloponnes, 2) Πελασγικόν. 
wahrsch. die thessal. Ebene am Peneios oder ganz Thessalien?); 
᾿ργέ-α-ς Ahn des Argeadengeschlechtes, davon ᾿4ργεάδαι Name 
des makedon. Königshauses, ᾿4ργεά-δη-ς patronym. (schon Il. 16. 
417 ’Agyeadnv Πολύμηλον):; ’Aoya-io-s Name des 2. Makedonen- 
königs (von ᾿άργέα-ς, «4ρ)ᾶ-ς) *). 

1) B. Gl. 816b. — C. E. 185. 604; St. IV. 481; V. I. 320**. — 
Düntzer KZ. XII. 13. — F. W. 163. — Zu Feny Femwon): L. Meyer 
KZ. XV. 17. 31. Schönberg KZ. XVII. 313. — Sch. W. s. v.: ῥῆγος, 
ῥέζω dor. statt βάπτω färben. — 2) Ascoli p. 99 (vgl. Schweizer KZ. 
XXI. 268). — F. W. Ἱ. c. — Grassmann KZ. 1X. 28. — Hübschmann 
KZ. XXIII. 22. — Kuhn KZ. XIV. 320. — Lottner KZ. ΤΠ. 20. — 
L. Meyer KZ. VI. 19 (vgl. die Note der Red. ibd. VII. 186*). VIII. 362. 
— Schmidt KZ. XXIII. 338. — Sonne KZ. X. 122 *). XV. 124. — C. E. 
473 und Pott KZ. VIII. 104 ziehen das Wort zu ἐρέφω (s. W. rap be- 
decken) — 3) F. W. l c. (vgl. Skr. ragas staubiges Land, bebautes 
Feld; das Hervortreten der älteren Gruppe ἀργ hat kein Bedenken; vgl. 
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Skr. ragata Silber mit argentum u. a... — Unger Philol. XXI. 8: 4eyog 
— das Ausgestreckte; dann: Anger, Aue, Flur (rag pag. 777). Vgl. C. 
E. 184, — Das Sachliche siehe besonders in S8. W. s. v. — 4) Fick KZ. 
XXII. 920 f. 

3) RAG sammeln, lesen (europäisch; vgl. got. rikan, rak 
sammeln, häufen); griech. später: reden (nie auf italischem Ge- 
biete). 

λατ. 
key. — λέγ-ώ a) sammeln, lesen, dazu zählen, aufzählen, 

herzählen (vgl. Od. 14. 197: οὔ τι διαπρήξαιμιε λέγων ἐμὰ κήδεα 
θυμοῦ); b) erzählen, schildern, reden (zu a: Fut. λέξω, Aor. ἔ-λεξα, 
Perf. ei-A0oy-a — As-Aoy-a, κατ-είλεχε᾽ κατέλεξε Hes., λέ-λεχ-α Galen.; 
bei Hom. nur Präs. und Imperf.; Med. λέξο-μαι, Aor. ἐ-λεξά-μην, 
Hom. in pass. Bedeutung 2-A&y-unv Od. 9. 335, A&x-ro ibd. 4. 451; 
Pass. ei-Àey-uat, λέ-λεγ-μαι; Aor. ἐ-λέγ-η-ν, ἐ-λέχ-θη-ν; zu b: Fut. 
λέξω, Aor. ἔ-λεξα, Perf. P. λέ-λεγ-μαι, Aor. ἐ-λέχ-θη-ν, Fut. λεχ- 
Φή-σομαι [λέξομαι Soph. Eur.], Fut. 3. λε-λέξομαι; Perf. Act. λέ- 
λεχ-α Sp., gut attisch dafür siggxa)!); Verbaladj. Λλεκ:τό-ς ge- 
sammelt, auserlesen; sagbar, zu sagen; λεκτ-μιό-ς zum Reden, zum 
Ausdruck geh., sich für die Rede eignend; λέκ-τη-ς m. Sprecher; 
(λεγ-τι) λέξι-ς f. das Sprechen, der Ausdruck der Rede, Redeweise, 
Stil; auch: ein einzelnes Wort; Demin. λεξ-ίδιο-ν, -είδιο-ν, -ύδριο-ν 
n.; λεξι-κό-ς ein Wort oder eine Redensart betreffend (bes. τὸ As&- 
xóv, erg. βιβλίον, das Wörterbuch, B. A. 1094); Desid. λεξείω. — 
λε + Aey: Ae-Aéy-ia* κόχλακες, 7 κοχλώδεις τόποι Hes. (conchae 
coacervatae?); Λέ-λεγ-ες = auserlesene Schaaren (λελεγμένοι, λεκτοί, 
selecti vel collecti, AloAsig), ein alter weitverbreiteter Volksstamm’?). 
— λέεχη f. Sprechhalle, Versammlung, Rede, Gerede?); λέσχη-ς 
m. Sprecher, Schwätzer, Λεσχα-ἴο-ς id. (Hes.), λεσχά-ζω schwatzen, 
plaudern (Theogn. 613); (λεσχέ-ω) λέσχη-μαίτ) n. Geschwätz, Rede 
(Hippokr.); and λεσχαίνω id. (διαλέγεσθαι Phryn.); (λεσχ-ήν) 
λεσχην-εύ-ω (-έω Hes.) — λεσχάζω, λεσχην-ευτής (-ένης Suid. ὑβριστής) 
— λέσχης (Ath. 14. 6499), λεσχην-ε(«)-ία f. das Schwatzen, Plau- 
dern; (λεσχηνό-ω) λεσχηνώ-τη-ς m. Schüler (D. L. 1, 43. 2, 4); 
Aeoy-aga f. Schule (Lex.). 

Aoy. — λόγ-ο-ς m. „das Sammeln, Zusammenlesen": A) Spre- 
chen: I) Wort, als Ausdruck des Gedachten (nicht im grammat. 
Sinne); Pl Worte, Rede (so nur Homer Il. 16. 393. Od. 1. 56), 
1) Rede (als Thätigkeit), 2) Gespräch, Unterredung, 3) prägnant: 
Spruch, Ausspruch, Verabredung, Beschluss; (im Ggs. zu ἔργον; 

, ἀλήθεια) leeres Gerede, Vorwand; II) das in den Worten Ent- 
haltene: 1) Rede, Gerede, Gericht, Sage, Erzählung, 2) prosaische 
Darstellung, Prosa, 3) Rede (als künstlich geordnetes Ganze), 
4) Lehrsatz, Behauptung; III) das wovon die Rede ist: Sache, 
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Gegenstand, Redestoff. B) Rechnen: I) Rechnung, Berechnung; 
daher: Zahl, Klasse, Rang, Rechenschaft, Verhältniss, Proportion; 
II) übertr. 1) Rücksicht, Achtung, Ansehen, Werth; Ueberlegung, 
Erwägung; 2) (aus der Ueberlegung hervorgegangen:) Wille, Will- 
kür, Lust, Belieben; 3) das Vermögen des Ueberlegens, Denkens 
-— Vernunft. — Demin. λόγ-ιο-ν (Schol. Ar. Ran. 973), Aoy-Idıo-v, 
Aoy-agıo-v, Aoy-üögıo-v (B. B. 1395) n. — Desiderativ zu λέγω: 
λογά-ω (N γλῶσσα λογᾷ Luc. Lex. 15) gern reden wollen. ---- -λογ-ή: 
&x-Aoyn f. Auswahl, Aushebung; das Ausgewählte = das Vorzüg- 
lichste, Beste, συλ-λογή f. das Zusammenlesen, Sammeln, Versamm- 
lung u. 8. w. — -A0Y-0-C: ἀνά-λογο-ς dem λόγος entsprechend, ver- 
hältniesmässig, übereinstimmend, analog; κατά-λογο-ς m. Aufzäh- 
lung, (bes.) Liste, Verzeichniss, Register, Katalog (x. νεῶν Titel 
des Schlusses des 2. Buches der Ilias, 484 — 785); παρά-λογο-ς 
wider oder gegen die Rechnung d. i. unerwartet, unvermuthet; 
über die gewöhnliche Rechnung hinaus, u. s. w. — Aoy-le.f. Samm- 
lung, Collecte für Arme (Eecl) — λόγ-ιο-ς der Rede kundig, 
beredt; gelehrt, wissenschaftlich gebildet; (im Ggs. von ἀοιδός) 
der der Prosa sich Bedienende; (später bes.) die Dialektiker; n. als 

Subst. Spruch, Ausspruch, (bes.) Oracelspruch, λογιό-τη-ς (τητ-ος) 
f. Redegabe, Beredsamkeit. — λογ-ικό-ς a) das Sprechen betreffend, 
dazu gehörig (1. µέρη Sprachorgane); die Rede, den Ausdruck be- 
treffend (ή λογική als term. techn. der Stoiker, ea pars philosophiae, 
quae est quaerendi ac disserendi Cie. de fin. 1. 7. 22), b) die Ver- 
nunft betreffend, vernünftig (daher 7 λογική die Wissenschaft des 
Denkens, Logik, Λλογικός die Logik betr., logisch), λογικό-τη-ς 
(τητ-ος) f. das Vernunftgemässsein (Eust.), λογικ-εύ-ο-μαι einen 
logischen Schluss machen (Sp.); λογό-ω der Vernunft ähnlich machen, 
-ouas vernünftig sein (Eccl) — λόγ-ιμο-ς der Rede werth, an- 
gesehen, berühmt (gebräuchlicher ist ἐλλόγιμος). — λογ-ά-ς (-άδ-ος) 

 &userlesen, erwählt (λίθοι λογάδες aufgelesene Feldsteine Paus. 
7. 22. 5), λογαδ-ικό-ς id. (Eust.); λογά-δην zusammen-gelesen, 
-gesucht, auserwählt, erlesen. — λογ-ίζομαι (Fut. -ίσομαι, ati. 
-ιοῦμαι) rechnen, berechnen; erwägen, überlegen; wozu rechnen, 
z&hlen; anrechnen, in Rechnung bringen; Verbaladj. λογι-σ-τ-έο-ς 
zu bedenken, in Anschlag zu bringen, λογιστ-ικό-ς zum Rechnen 
geh., darin geschickt; als Subst. ó A. Rechner, ἡ A. (τέχνη) Rechen- 
kunst d.i. die gemeine, praktische, 9 ἀριθμητική die theoretische, 
τὸ A. das Denkvermögen, die Vernunft, λογι-σ-τή-ς m: Rechner, 
of A. in Athen: Oberrechnungsbehörde; überhaupt: Beurtheiler; 
(1ογι-σ-τι, λογι-σ-σι) Aöyıoı-s f. das Zusammenrechnen, Erwähnen 
(Phryn. B. A. 36), λογισ-τήριο-ν n. Versammlungsort der Aoyıoral, 
Rechenschule (σερατιωτικὸν A. Kriegskanzlei Strab. 16. 752); Aoyı- 
σ-μό-ς m. das Rechnen, Berechnung; Erwägung, Ueberlegung; 
Schluss, Folgerung, συλ-λογισμός m. (id.), bes. in der Dialektik 
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(daher bei den Rhett. die syllogistische Ausdrucksweise oder Be- 
weisführung); λόγι-σ-μα(τ) n. das Berechnen, Rechnung (Antiphan.); 
λογιστ-εύ-ω ein λογιστής sein, prüfen, untersuchen, Aoysor-e(F)-ia 
(-ία Suid.) f. das Amt des λογιστής. — λογ-εύ-ς, λογ-ι-εύ-ς m. Red- 
ner, Aoye(F)-io-v n. Redeplatz; im athen. Theater der vor dem 
Proscenium gelegene Theil der Scene, auf welchem die Schauspieler, 
die eben zu sprechen hatten, standen, pulpitum. — λογο-ειδής der 
Prosa ähnlich, der Vernunft ähnlich. 

lag. 
leg. — lög-öre (*ie-leg-i, leg-i) zusammenlesen, sammeln, 

auslesen, erwählen; lesen, vorlesen, vortragen, recitiren; Compo- 
sita: -légere: ad-, inter-, per-, prae-, sub-legere; -ligere: con-, de-, 
di-, e-, se- (Perf. -lexi: inter-); Part. lec-tw-s &userlesen, erwühlt, 
vorzüglich (Adv. lecte); lec-tor (tör-is) m. Leser, Vorleser, lec-ti-o(n) 
f. das Zusammenlesen, Sammeln u. s. w., Demin. lectiun-cüla f.; 
Intens. oder Frequ. lec-ti-täre; Desid. lectür-ire (Sidon.); leg-i-bili-s 
leserlich, lesbar (Dig.); -iégu-s: flori-legu-s Blumen sammelnd (apes 
Ov. M. 15. 366), ossi-legu-s Sammler der Gebeine (ὁὀστολόφος 
Gloss. Philox.), sacri-legu-s Geweihtes herauslesend, wegnehmend, 
Tempelr&uber, (übertr.) gottesschänderisch, gottlos, ruchlos; legá- 
lu-s m. Sammler, Aufleser (ab legendo leguli, qui oleam aut qui 
uvas legunt Varro 1. 1. 6. 7. 69); -lég-iu-m: ossi-legium n. das Zu- 
sammenlesen der Gebeine (ὀστολόγιον Gloss. Philox.); sacri-legiu-m 
n. Tempelraub, Religions-schündung, -entweihung; spici-legium n. 
Aehrenlese, Nachlese (Varro); Még-i0(») f. (Sammlung, Aus- 
hebung =) ausgehobene Mannschaft (guod leguntur milites in de- 
lectu Varro Ἱ. |. 5. 16. 25); die röm. Legion (im 'Ganzen 4200 bis 
6000 Mann), (überh.) Kriegsschaar, Armee, legion-ariu-s zur Legion 
geh., Demin. legiun-cula (Liv. 35. 49); lg-Uü-men (min-is) (-mentu-m 
Gell. 4. 11) n. gelesene Hülsenfrucht (Bohnen, Erbsen u.s. w.)*), 
legumin-äria f, Hülsenfruchthändlerin (Or. inscr. 3093); ab-leg-min-a 
n. Pl. (partes extorum, quae diis immolantur Paul. D. p. 21. 7. M.); 
(*super-lec-tu-s, 3 super-lec-t-li-s) supel-lec-&-li-s (Nom. Sing. Neue 
I. 188), regelm. Nom. (*supel-lec-+[i]s) supel-lex (Gen. -lecti-li-s, 
Abl. -i, -e) f. Hausrath, Hausgerüth, Geräth, Vorrath, Kleinod 
(muliebris s. est clarus clamor sine modo Plaut. Poen. 5. 3. 27)°), 
supellecti-c-äriu-s zum Hausrath geh. (Dig.). — (*erx-leg-u-s, *6-lég-u-s, 
*eléga-re) e-lóga-n-8 (= qui solet eligere) 9) wühlerisch, geziert 
(Plaut. Ter); in der besten Sprachperiode: auswählend -- ge- 
schmackvoll, fein, artig (Adv. -ter), elegant-ia f. geschmackvolle 
Wahl, Feinheit, Artigkeit. 

lig. — lig-nu-m (lag: lig-nu-m. = tak: tig-num pag. 278) 
n. eig. Sammelholz, Reisig (vgl. ἐπὶ δὲ ξύλα πολλὰ λέγοντο 11. 8. 
547), Holz, Brennholz (materia, Bauholz, Nutzholz) ^), lign-eu-s höl- 
zern, holzartig, holzig, Demin. ligneo-lu-s fein aus Holz gearbeitet, 
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lign-äriu-s zum Holze geh., Subst. m. Holz-arbeiter, -träger, lign- 
084.8 holzreich, holzartig; .ligna-ri Holz holen, ligna-tor m. Holz- 

 Spalter, -holer, ligna-ti-o(n) f. das Holzfüllen, (concret) Holzschlag. 

Corssen I. 447 f. — C. E. 366. — F. W. 488. — Lotiner KZ. VII. 
174. 52). — M. Müller Vorl. II. 71f. — Ganz anders L. Meyer KZ. XXIII. 
409 f.: gar, gal (W. 4 gar pag. 207): gal-gal, gla-gal, gla-g, yAa-y, λεγ 
= zusammenzählen, zählen, aufzählen, berechnen (zu einer Reihe ver- 
binden; für etwas ansehen, halten; auf etwas Rücksicht nehmen). — 
1) C. V. 1. 189. 36). 208. II. 130. 188. 201. — 2) Fritzsche St. VI. 880. 
— Hehn p. 54. — C. E. 1.c.: „wenn überhaupt griechischer Herkunit‘“. 
— Sonne KZ. XV. 138: W. λεχ liegen (1έλεγες τάφιοι, τηλεβόαι µέροπες 
αἰθίοπες „die da im Grabe ruhen, weitrufende verstorbene verklürte'*). 
Vgl. S. W. s. v. und H. Stein zu Her. 1. 171: Stammcharakter, Her- 
kunft und Verbleib der Leleger ist in sagenhaftes Dunkel gehüllt. Als 
vorhellenische Landesbewohner werden sie, bis auf Attika, ın fast allen 
Gauen des Mutterlandes, bis nach Leukas, Akarnanien und Thessalien 
hinauf, auf den Inseln und auf der asiat. Küste von Lykien und Karien 
nordwärts bis zum Idagebirge erwähnt (Strabo 321f. u. Α.). — 8) C. E. 
l. c.: in seinem Suffix noch nicht völlig aufgehellt. — Crain Philol. X. 
681: λεχ-σχη (vgl. C. V. I. 272). — Roscher St. 111. 132: = *is-oxn von 
W. λεγ oder λακ (λάσκω). — Savelsberg KZ. XVI. 864: Asy-jn. — 
4) Vgl. Lottner KZ. VII. 1643). — 5) Vgl. Corssen II. 591 und G. Meyer 
St. Y. 55. — 6) Vgl. Bechstein St. VIII 862, — 7) C. E. 367. — Zu 
Skr. dah brennen: B. Gl. (mutato d in I). Legerlotz KZ. VII. 298. Pott 
E. F. I. 3. 282. Il. 670. — Lottner KZ. ΥΠ. 174. 56): von einer W. etwa 
„brennen“ (lig-nu-m, Awy-vo-g Rauch) (beistimmend Goebel KZ. XI. 396). 
— Sonne KZ. XV. 92: lag, lig, anhangen, haften, sich schmiegen und 
fügen; goth. lek; Holz und Fleisch im Ggs. zum Saft, nach der haf- 
tenden Faser. 

ragja Roche. — Vgl. schwed. rocka, dün. rokke, engl. roach. 

(*ragja) räja f. Roche (Plin. 9, 24. 9, 42). 

Froehde KZ. XXII. 258. 

RAGH rinnen, rennen; eilen, springen; sich hinweg- 
setzen; beleidigen. — Skr. ratüh rinnen machen; Med. rinnen, 
rennen; raügh eilen, rennen; laügh 1) springen, überschreiten, 
2) besteigen, 3) übertreten, verletzen, zuwiderhandeln, 4) hinüber- 
kommen, 5) sich hinwegsetzen = sich vergehen, beleidigen, ver- 
letzen u.s. w. (PW. VI. 205. 227. 486). 

(laghu) ἐ-λαχύ-ς [ἐλαχ-ό-ς Kall. fr. 349] leicht (== d.h. un- 
bedeutend, geringfügig) = gering, kurz, klein (nur ἐλάχεια [vgl. 
λίγ-εια pag. 773] h. Ap. 197 und bei sp. Epik., das m. nur bei 
Gramm.); Comp. (ἐλαχ-]ων) ἐλάεεων, neuatt. ἐλάττων (Hom. nur 
ἔλασσον Il. 10, 357. 22, 284), Adv. ἑλασσόν-ως (Hippokr.); ἐλασσ-ό-ω 
geringer u. 8. w. machen, verringern, beeintrüchtigen; Med. geringer 
werden, nachgeben, ἔλαττω-τ-ικό-ς nachgebend, zum Verringern 
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geneigt; ἐλάττω-σι-ς f., ἑλάσσω-μα(τ) n. Verringerung, Verlust, 
Niederlage; ἐλαττον-άκις wenigermal, seltener, éAerrov-ó-r5-c (τητ-ος) 
f. das Kleiner-, Weniger-sein (Iambl.), ἐλαττον-έ-ω weniger haben 
(LXX); Superl ἐλάχ-ιετο-ς (nicht bei Hom., nur h. Merc. 375), 
ἐλαχιστ-άκις sehr selten (Hippokr.) — ἐ-λαφ-ρό-ς (Schwanken der 
Aspirata; vgl. ἐλαθρά ἐλαφρά Hes.) leicht, flink, schnell, geschwind, 
behend; leicht = nicht beschwerlich (Adv. ἐλαφρῶς Od. 5. 240), 
ἐλαφρό-τη-ς (τητ-ος) f. Leichtigkeit, Behendigkeit (Plat. legg. 7. 
495e), ἐλαφρ-ία f. Leichtigkeit (des Gewichtes, der Gesinnung), 
Geringfügigkeit (Suid.); (ἐλαφρό-ω) ἐλάφρω-σι-ς f. Erleichterung, 
Verringerung (Sp.); ἐλαφρ-ίξω leicht machen, erleichtern (intr. 
leicht sein); ἐλαφρ-ύνω id.; ἐλαφρό-γειος von leichter Erde, -voog 
leichtsinnig, -πους leichtfüssig. — (Aay-ofo) ion. ep. Aay-wö-c, 
contr. att. AaywW-c, ion. λαγό-ς m. (= der Springer) Hase (Gen. 
λαγῶ, Acc. λαγώ-ν, λαγῶ)1): ein rauchfüssiger Vogel, etwa die 
Rauchschwalbe; Demin. λαγώ-διο-ν, λαγωδ-άριο-ν n.; λαγώ-ειο-ς, λα- 
γῷο-ς vom Hasen, λαγω-ἴκό-ς (κύων) zur Hasenjagd geeignet (Sp.); 
λαγών-εια n. Pl. Hasenfleisch (Hes.); λαγωδία-ς ein rauchfüssiger 
Vogel (sonst τος). 

€-A&-y-x-w verschmähen, verachten, Schande machen; tiber- 
führen, widerlegen (und dadurch beschämen); zurechtweisen, tadeln, 
schelten; untersuchen, erforschen, prüfen (Fut. ἐλέγξω, Aor. ἤλεγξα, 
Perf. ἐλ-ήλεγ-μαι; Pass. Aor. ἠλέγχ-θη-ν, Fut. ἐνεγχ-θή-σομαι, Hom. 
nur = Schande machen, beschimpfen Il 9. 522 ἐλέγξης und Od. 
21. 424 ἑλέγχει): ἔλεγκ-τ-ικό-ς zum Ueberführen u. s. w. geschickt, 
ἐλεγκ-τήρ (τῆρ-ος) m. Ueberführer, (ἐλεγχ-τι) ἔλεγξις f. (ἔλεγ-μό-ς 
m. Eccl) Beweis (N. T.), Ueberführung, ἐλεγξ-ἴνο-ς m. Tadler 
(D. L. 2. 109); ἔλεγχ-ος n. Schimpf, Schande (Hom. Sing. nur D. 
11. 314; PL ἐλέγχεα auch: Schandbuben, feige Memmen); Wider- 
legung, Beweis, Prüfung, Untersuchung (Verzeichniss, Register 
Sp.), ἐλεγχ-ε[σ]-ίη f. Schimpf, Schande (Hom. und ΑΡ. Rh. 3. 1115); 
ἐλεγχ-ής beschimpft, schändlich, schandbar (dazu Superl. ἐλέγχ-ιστο-ς 
Hom.), ἐλεγχή-ει-ς id. (Sp.); ἐλεγχο-ειδής den Schein einer Wider- 
legung habend. 

(lagu-i, legu-i, legv-i) Mévi-8 (vgl. ten-w-i-s pag. 272) leicht, 
beweglich, rasch, flüchtig; leicht = klein, unbedeutend, gering; 
leichtsinnig, unbeständig, nichtig (Adv. levi-ler), Demin. levi-cilu-s; 
levi-tà-s (täti-s) f. Leichtigkeit u. s. w.; (*levu-s) leva-re erleichtern; 
aufrichten, fördern, trösten, losmachen, befreien; vermindern, ver- 
kleinern, schmälern, schwächen; levä-tor m. Erleichterer, leva-ti-o(n) 
f. Erleichterung, Linderung, Verminderung, Abnahme, leva-men 
(min-is) n. Erleichterungsmittel, Erleichterung, Linderung, Labsal, 
levamen-t-äriu-s zur Erl. dienend (Cod. Th.), leva-bili-s was sich er- 
leichtern lässt (Cael. Aur.); lev-ig-àre (pag. 17) erleichtern (Cassiod.); 
Lev-ana f. die Göttin als Beschützerin der neugeborenen Kinder, 

Vanitek, etym. Wörterbuch. 50 
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die durch Aufhebung von der Erde vom Vater anerkannt und zur 
Erziehung übernommen wurden (Augustin.); lev-enna leichtsinnig, 
nichtsnutzig (Laberius hominem levennam pro levi dixit Gell. 16. 7. 
11). — (lev-ius-tu-s, lev-is-tu-s, le-is-tu-s, les-tu-s) sub-lestu-s leicht, 
schwach, gering (sublestum est leve fribolum Non. p. 120; sublesta 
lenuia infirma Fest. p. 294) (vgl. lingua facliosi, inerles opera, 
sublesta fide Plaut. Bacch. 3. 3. 13); dazu ein neuer Comp. sub- 
lestior fides, id. ap. Fest. p. 294) und Superl. vinum sublestissimum 
(id. ibd.) 1). e 

lo-n-g-u-8 (lungum C. I. 1073) lang, weit, geräumig; lang- 
dauernd, langwierig?), Adv. longe (longi-ter Lucr. 3. 676); Demin. 
longü-lu-s (Adv. -le), LongWla f. Stadt der Volscer (Liv. 2. 33); 
long-ius-cülu-s (Adv. e); longi-tia (Veget.), longi-tu-d-o (in-is) f. Länge, 
lange Dauer; Long-inu-s róm. Bein.; longi-tur-nu-s (vgl. taciturnus 
pag. 281) lange dauernd, longiturni-ta-s f. lange Dauer (Vulg.); 
(*long-us-io) long-ür-iu-s m. lange Stange oder Latte, longuri-o(n) 
m. Bohnenstange, langer Mensch. — (*long-im von weitem her, im 
Localendung, *long-im-cu-s) long-in-quu-8 weit, lang, weit ent- 
fernt; lange dauernd, langwierig*) (Adv. -que; -quo Dig.), longin- 
qui-là-s (täti-s) f. Weite, Länge, Langwierigkeit, longinqua-re ent- 
fernen (Claud. Mam.). 

Ascoli KZ. XVII. 269. 273. — Benary róm. Lautl. p. 208. — Benfey 
KZ. IX. 99 (*is-Aeyyo = ἐλέγχα). — Bezzenberger KZ. XXII. 367. — 
Bopp Gl. 329a (fortasse λαγώ, sicut scr. caca, nostrum Hase a saliendo 
dictum, vide Pott I. 282); KZ. III. 5. — Brugman St. IV. 161. 15). — 
— Corssen I. 85 f. 795; B. 55. — C. E. 191. 476. 486. 712. 716. — C. 
V. I. 206 f. — F. W. 164. 391. 485; F. Spr. 216. — Goetze St. Ib. 181. 
— Grassmann KZ. XII. 92. 10). — Kuhn KZ. III. 482. — L. Meyer KZ. 
VI. 20. — Miklosich Lex. 347 s. v. igukü. — Savelsberg KZ. XXI. 121. 
— Schleicher KZ. VII. 222. — G. Schmidt KZ. XXIII. 339. 341 (= * ZAeyzvs, 
was im Hinblick auf lit. léngvas, vorgerm. *lenhis nicht unmöglich er- 
scheint) — Schweizer-Sidler KZ. I. 659. III. 378. VII. 153. — Walter 
KZ. XII. 404. — 1) C. E. 515: der Hase kann zwar, muss aber nicht 
vom Springen benannt sein. Auch von W. λαγ (schlaff, dünn sein) lässt 
sich das Wort ohne Schwierigkeit ableiten. [Die Bedeutung der W. 
passt jedoch nicht recht.] — 2) Corssen KZ. III. 286 f. — Anders Lottner 
KZ. ΥΠ. 185. 78): lad „matt, schwach sein“: las-su-s, sub-les-tu-s; got. 
lats, ahd. laz, nhd. lass. — 8) F. Spr. 216. 363: ragh springen, eilen, 
vorwärts kommen; langha lang (F. W. 391: aus dlangha?). — B. Gl. 
189 f.: darh crescere: dırgha longus; fortasse longws, abjecta syllaba $ni- 
tiali (darh bedeutet aber nach PW. Ill. 542: festmachen, befestigen, 
feststellen, dauerhaft machen; Med. feststehen, festsein) — Zu dragh 
(PW. III. 802: vermögen, lang machen; sich anstrengen, müde werden, 
quälen), dirgha, altpers. dranga: Curtius KZ. IIl. 324. 400. Kuhn KZ. 
VII. 63 (*dhrangh, Skr. dragh, dlongus). Beistimmend Ascoli KZ. XVI. 
122 (,scharfsinnig*). XVII. 280. XVIII. 442. 3). — Dagegen Corssen ΠΠ. 
189. B. 148 und C. E. 182: λαγγάζω, Avyyato zaudermn; goth. laggs (gegen 
die Zusammenstellung mit δολιχός ibd. 191). — 4) Corssen KZ. V. 122. 
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RAD kratzen, ritzen, hacken, nagen. — Skr. rad id. 
(PW. VI. 262). 

rüd. — rüd-ére (*rad-si rü-si) kratzen, schaben, glätten, 
rasiren; übertr. (poet.) streifen, bertihren, bestreichen; Part. (*rad- 
tu-s) ra-su-s; rasura f. das Schaben, Kratzen, (οοποτοῦ) das Ab- 
geschabte, Abgekratzte; rasi-ö(n) f. das Schaben, Kratzen (Abl. 
auch ras Varro l.l 5. 31. 38), (*rad-ti-li) rasili-s geglättet, zum 
Glätten geeignet; rasores (fidicines dicti, qui videntur chordas ictu 
radere Paul. D. p. 275. 2); (*rad-täre, *rasüre) raüsa-men (min-is) 
n. das Abgeschabte, Abgekratzte (Marc. Empir.); Frequ. rasi-tà-re 
(Suet. Gell.). — (*rad-tru-m) ras-tru-m (älter ras-ter m.) n. Hacke, 
Karst (Plur. meist rasiri von raster), Demin. rastel-lwus (ab rasu 
rastelli dicti Varro l. c.) m., rastr-àriu-s zur Hacke, d. i. zum Land- 
bau geh. (Hypobolimaea, Titel einer Komödie des Cücilius). — räd- 
üla f. Schabeisen, Kratzeisen (Col. 12. 18. 5). — (*rad-lu-m) rai- 
lu-m n. Pflugscharre (Plin. 18. 19. 49). — (rad-) rä-men-tu-m n., 
meist Pl (Nbf. ramenta f. Plaut.) das beim Kratzen Abfallende, 
Abfall, Splitter, Späne, ramenti-Ssu-s voll kleiner Stücke (Cael.). 

röd. — röd-ere (rö-si) nagen, benagen, abreiben, übertr. 
verkleinern, herabsetzen, (rod-ti-ón) rösio f. das Nagen u.s. w. — 
(*rod-tru-m) ros-tru-m n. Nagewerkzeug — Schnabel, Rüssel, 
Schnauze; Schiffsschnabel; Pl. rostra n. die mit den Schiffsschnä- 
beln der von den Antiaten 416 u. c. erbeuteten Schiffe geschmückte 

dnerbühne und der dieselbe umgebende Platz am Forum Roma- 
num; Demin. rostel-lu-m n.; rosír-ali-s zu den Rostra geh. (Sidon.); 
(*rostra-re) rostrans die Spitze einschlagend, eindringend!) (ro- 
strante vomere Plin. h. n. 18. 49. 4); rostra-tu-s mit einem Schnabel 
u.8. w. versehen, geschnäbelt, vorn gekrümmt (columma rostrata 
eine mit erbeuteten Schiffsschnäbeln gezierte Marmorsäule, z. B. 
die dem Duilius zu Ehren für seinen im 1. punischen Kriege er- 
fochtenen Seesieg gesetzte, deren noch erhaltene Inschrift das ülteste 
Denkmal der röm. Sprache ist). 

B. Gl 318a. — Corssen I. 646. — F. W. 164; F. Spr. 147. — 
Osthoff KZ. XXIII, 314. — Pott E. F. I. 280. — Anders Bugge EKZ. XIX. 
434: Skr. ghra, germ. vro, ags. wrótan, altnd. γόία wühlen, ags. wrdt 
Schnauze, Rüssel, nhd. Rüasel, „rodere scheint mit wrótan zusammen- 
gestellt werden zu müssen“. — 1) Vgl. Bechstein St. VIII. 359. 

RADH verlassen. — Skr. rah verlassen, aufgeben (PW. 
VI. 301). 

ladh. 
λαθ, And. — λα-ν-θ-άν-ω, λήθ-ω, dor. àà9w (von Homer 

sn häufig neben λανθάνω) (verlassen sein =) verborgen sein, un- 
bemerkt bleiben (das Part. Aor. oft mit „geheim, heimlich, un- 

60* 
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vermerkt" zu übersetzen, z.B. ἆλτο λαθών Il. 12. 390); gew. mit 
dem Acc. der bezüglichen Person (λανθάνειν τινά = latere ali- 
quem); Med. vergessen (selten in Prosa, wo ἔπι-λανθάνομαε, seltener 
ἐκ- gebraucht wird) (Act. iter. Imperf. λή9-ε-σκ-ε Il. 24. 13, Fut. 
λή-σω. Aor. ἔ-λαθ-ο-ν, Conj. ep. λε-λάθ-ῃ mit causat. Bedeutung 
— vergessen machen Il 15. 60, Perf. λέ-ληθ-α; Med. Fut. λή- 
0o-ucı, Aor. ἐ-λαθ-ό-μην, ep. λε-λάθ-ο-ντο Ἡ. 4. 127, Imper. As- 
λα-θέ-σθω Il. 16. 200, Perf. λέ-λησ-μαι; Fut. 3. λε-λή-σο-μαι Eur. 
Alk. 198); Nebenform ληθ-άνω (caus.) vergessen machen, nur: 
(in tmesi) &x δέ µε πάντων ληθάνει 000 ἔπαθον Od. 7. 221. 

λαθ. — Ad$-go-c* µύχος (Hes.), Adv. Aó0pq, ep. Anden, heim- 
lich, unvermerkt (λαθρη-δά Luc. Calumn. 21, λαθρη-δόν Anyte 11); 
λάθρ-ιο-ς, λαθρ-αἴο-ς, λαθρ-ίδιο-ς (λαθρ-ιμ-αἴο-ς Lex.) heimlich, 
verborgen; λαθραιό-τη-ς (τητ-ος) f. Heimlichkeit (Sp.); (St. λαθε) 
λάθη-σι-ς f. das Verborgensein (Tzetz.), λαθη-τ-ικό-ς der sich leicht 
verbergen kann, leicht verborgen bleibt (Arist. rhet. 1. 12); λαθι- 
κηδής Sorgen vergessen machend, stillend (Il. 22. 83), λαθί-πονος 
die Mühen vergessend oder vergessen machend, λαθ/-φΏθο)γος die 
Stimme vergessen machend, stumm machend (Hes. Sc. 131). — 
(ἀ-λαθ-το) ἄ-λας-το-ς nicht zu vergessen, nicht zu verschmerzen, 
unerträglich; dem nicht zu vergessen und zu vergeben ist = ab- 
scheulich, verrucht, fluchbeladen; ἁλαστέ-ω nicht vergessen, ver- 
schmerzen können = unwillig sein, zürnen (nur Il. 12, 163. 15, 21. 
Man. 2. 183), ἁλασταίνω id. (Lex.); ἄ-λάς-τωρ (τορ-ος) m. Misge- 
thüter (an dem eine nie zu vergessende Schuld haftet, 6 ἄληστα 
δεδρακώς Lex.); die die Blutschuld rächende, die Strafe nicht ver- 
gessende Gottheit, Rachegeist (Trag. und spät. Dichter, ὡς ἁλή- 
στων τινῶν καὶ παλαιῶν μιασμάτων ποιναῖς ἐπεξιόντε Plut. Def. 
or. 16) 1), 

.ληθ. — λήθ-η f. das Vergessen, Vergessenheit (Hom. nur Il. 
2. 33); Λήθη f. ein Fluss in der Unterwelt, aus dem die Ab- 
geschiedenen Vergessenheit des irdischen Daseins tranken (erst in 
nachhom. Zeit und nur: 4ήθης ὕδωρ; später suchte man den- 
selben, vermuthlich weil die Inseln der Seligen im Westen liegen, 
in Spanien)?); (λη9-ο-ς) ληθό-τη-ς (τητ-ος) f. Vergesslichkeit (Lex.); - 
ληθ- αἴο-ς vergesslich, vergessen lassend; (459-3) λῆσ-τις f. das 
Vergessen, die Vergessenheit; λησί-μβροτος die Menschen heimlich 
beschleichend — Betrüger, Dieb (nur h. Merc. 339); And-e-davo-s 
vergessen machend (Luc.); λήηθε-δών (δόν-ος) f. — λήθη (Tull. 
Laur. 3. Agath. 45); (λη9-μον) λήσ-μων (µον-ος) vergesslich (erst 
Sp.), gebräuchlich ἐπι-λήσμων, λεσμο-σύνη f. = λήθη (Hes. Th. 55. 
Soph. Ant. 151). — λῆθ-ος, dor. A&$-og (Theokr. 23. 24) n. = 
λήθη. — ἀ-ληθ-ής nicht verhehlend d. i. aufrichtig, wahrhaft, wahr 
(Hom. nur γύνη Il. 12. 433, sonst stets ἀληθέα µυθήσασθαι, eineiv, 
&viorseiv, ἀγορεύειν die Wahrheit sagen), Adv. ἀληθῶς: (ἀληθ-εσ-ια) 
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ἆ-λήθδ-ε-ια, ion. ἀληθείη, f. Wahrheit (Il. 2mal, Od. oft), Wahrhaftig- 
keit, Aufrichtigkeit, Wirklichkeit; (ἀληθ-ο-ς) ἀληθό-τη-ς (Philo), 
ἆληθο-σύνη (Theogn. 1224) f. = ἀλήθεια; ἀληθ-ινό-ς = ἀληθής; 
(gew.) wirklich, ächt; «An®-Koucı die Wahrheit sagen, wahrhaftig 
sein; ἀληθ-εύ-ω id. (von Aristot. an: wahr sein, das Wahre treffen), 
ἆληθευ-τ-ικό-ς wahrhaftig (Aristot.), ἆληθευ-τή-ς m. die Wahrheit 
sprechend (Max. Tyr.), ἀλήθευ-σι-ς f. — Wahrhaftigkeit (Sext. Emp.). 

(*ladh-, *lad-, *lat-tu-s Part. Perf. Pass., *la-tu-s verborgen; 
vgl. λαθ-το in ᾱ-λασ-το-ς) li-té-re (lat-ui) verborgen sein, in Ver- 
borgenheit leben (vgl. bene qui latuit, bene vivit Ov. tr. 3. 4. 96) 2): 
Part. late-ns verborgen, versteckt, heimlich (Adv. latenter); (até -bra 
(vgl. ten-e-brae pag. 285)*) f. Versteck, Schlupfwinkel; tübertr. 
Zuflucht, Ausflucht, latebr-osu-s — latens (Adv. -0se); lati-bülu-m 
(vgl. fundi-bulu-m pag. 263) n. = latebra, latibulà-re, ri — latere; 
Intens. lati-ta-re sich versteckt, verborgen halten, latita-lor m. der 
sich versteckt Haltende (August.), latita-ti-o(n) f. das Verstecktsein; 
Inchoat. late-sc-ere (Cic. Arat. 385), de-, ob-litescére (litui) — 
latere, latitare. 2 

B. Gl. 319b. — C. E. 547; KZ. II. 835; V. I. 216. 224. 7). 267. 9). 
269. 12). II. 18. — Delbrück KZ. XXI. 84. — Düntzer KZ. XII. 25. — 
F. W. 146. 486. — Grassmann KZ. XII 87 f. — Kuhn EZ. IV. 40. — 
Misteli KZ. XVII. 191*). — Schweizer-Sidler KZ. XI. 74. — 1) Anders 
Düntzer KZ. XII. 12: Wurzel scheint Aa, mit vorgeschlagenem «, in der 
Bedeutung „verderben“; also: verderblich, schrecklich, arg. — Dagegen 
C. E. 1. c.: W. ἀλ, ἅἄλη u. s. w. (vgl. pag. 41f); ἆἁλάσ-τωρ eig. Scheucher, 
Treiber, dann Rachegeist. — 2) Vgl. Pott KZ. IX. 345. — 3) Corssen 
B. 79. 378 und F. W. l. c. — Corssen: *lad-t-ere; vgl. ad-gre-tu-8, e-gre- 
tu-s (Fest. 78) aus *ad-gred-tu-s, e-gred-tu-s, also dh zu d und dann vor 
t geschwunden. — Dazu Grassmann Ἱ. c.: Nicht seltene Fülle, wo die 
Ersatzdehnung unterbleibt (stimulus, famulus, nivis, Óperio, aperio u. 8. w.), 
aber immerhin bedenklich. Doch noch immer eher möglich, als Ersatz 
des Skr. dh durch lat. ἑ anzunehmen. — Dagegen C. E. 421: t mit einiger 
Wahrscheinlichkeit Repräsentant des 9, aber auch andere Erklärungen 
müglich. — 4) Savelsberg KZ. XXI. 137: Suffix -vara. 

1) RAP, RUP brechen, reissen; rauben, raufen; be- 
kümmern. — Skr. ráp-as n. Gebrechen, kórperlicher Schaden, 
Verletzung; rup reissen, caus. Reissen verursachen, abbrechen; 
lup (= &lterem rup) 1) zerbrechen, beschädigen, 2) packen, 
3) rauben, plündern, 4) unterdrücken, beseitigen (PW. VI. 266. 
387. 560). — Zend γρ rauben (vgl goth. bi-raub-on)*). 

I) RAP!) 
pam. 
ápn?) — ἅρπ-η f. ein schnellfliegender Raubvogel, wahr- 

scheinlich eine Falkenart (Il. 19. 350 ἡ δ' ἄρπῃ einvia τανυπτέριγι 
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λιγυφώνφ), Lümmergeier (Ael. h. a. 2. 47); ἅρπ-υια f., meist PL, 
die Raffenden (Il 16. 150 ἅρπυια Ποδάργη die Fussschnelle, in 
der Od. im Pl), die als Göttinen personificierten „dahinraffenden“ 
Sturmwinde ohne bestimmte Gestalt (erst der spätere Mythus hat 
sie zu Ungethümen herausgebildet, er gab ihnen Vogelgestalt mit 
einem Mädchengesicht) 8) — (ἁρπ-ακ., & ἅρπ-αγ, x zu y erweicht)): 
ἅρπ-αξ (&y-oc) [ἄρπαγ-ο-ς Sp. Schol.] räuberisch, gierig, Subst. 
Räuber (m ἅρπαξ Raub Hes. Ο. 354, ὁ ἅρπαξ ein hakiges Ge- 
schoss; Super]. ἁρπαγ -{σ-τατο- c E. M). — (ἁρπαγ je) ἁρπάζω [&gza- 
μαι sp. Dicht.] raffen, reissen, packen; weg-reissen, -raffen, rauben, 
plündern, schnell fassen, ergreifen (λᾶαν Il. 12. 445) (Fut. ἀρπάξω 
Hom., Aor. ngmase ; spät. Aor. ἡρπαγ- n-v, Fut. ἁρπαγ-ή-σομαι; von 
Ἑἁρπά-ω: Fut. ἁρπά-σω, Aor. ἥρπα-σα, vgl. γελά-σομαι, ἐ-γέλα-σα., 
Perf. Tjgna-0- pa) 5); Verbaladj. ἁρπακ-τό-ς (δρ. ἆρπα-σ-τό- -) geraubt, 
ἁρπακ-τ-ικό-ο, ἅἆρπα-σ-τ-ικό-ς r&uberisch, , &gntam-mij- c, ἁρπακ-τήρ 
(τῇρ:ος) m. Räuber (Il. 24. 262), ἁρπακτήρ-ιο-ς rüuberisch, fem: 
ἁρπάκ-τειρα; ἁρπακ-τύ-ς f. Raub (Kallim.). — ἁρπαγ-ή f. das Rau- 
ben, Raub, Beute ; Plünderung , ἁρπάγ- έμο-ς) ἁρπαγημ-αἴο- ς geraubt; 
ἁρπαγ-μό-ς, ἁρπα-σ-μό- s m. das ‚Rauben; ἅρπαγ- µα(τ), ἅρπα- -σ- ua(s) 
n. das Geraubte, Raub; ἁρπαγ-εὖ-ς͵ m. — ἅρπαξ (Themist.); ἁρπάγ- 
δην fortreissend, entraffend; ἁρπάγ-η f. Haken, Harke (bes. zum 
Emporziehen der Brunneneimer). — "Apr-aÀo- c (der Reissende) 
m. Statthalter Alexanders des Gr. in Makedonien (Arr. An. 3. 6), 
ἁρπαλ- “ων. (νων-ος) Sohn des Pylämenes, Königs der Paphlagonen ; 
ἁρπ-αλ-έο-ς wornach man gierig greift, gierig gesucht (κέρδεα 
Od. 8. 164), an sich reissend, anlockend, reizend (Adv. ἁρπαλέως 
gierig, hastig), ἁρπαλ-ίζω an sich reissen, aufnehmen (κωκυτοῖσιν 
ἁρπαλίζετε Aesch. Sept. 243 D.). — St. gene: ἄρπε-δών (86v-oc), 
ἀρπεδόν-η f. Seil, Strick (um etwas zu fangen), Bogensehne, ἆρπε- 
0ov-(fo mit 8. fangen. 

kart. — λαι-λαπ (Redupl. mit Diphthong, vgl. δαι-δαλ pag. 344): 
λαῖλαψ „Qellan-og) f. Sturmwind, Orkan, Regensturm 6) a μεθ) 
ὑετοῦ erga. συστροφὴ ἀνέμου. καταφορὰ μετ Όμβρου. ἡ μετ ὄμβρου 
σφοδρύτης τοῦ πνεύματος. Schol), λαιλαπ-έω, -ífo stürmen, mit 
Sturm fortreissen (Sp.), λαιλαπο-ειδής; λαιλαπ-ώδης stlirmisch (Sp. ); 
λαι-λα[π]-μίς (λαλαμίς Λαϊλαψ. ἀντὶ τοῦ AeÀeuig λαιλαµίς γράφου- 
σεν Hes.). 

II) κὐρ]). 

λῦπ. — λύπ-η Leid, Betrübniss, Kränkung; λυπέ-ω beleidigen, 
betrüben, kränken, beeinträchtigen, λυπή-τ-ικό-ς, λυπηή-τήρ-ιο-ς, 
Λυπη-ρό-ς betrübend, krünkend, beschwerlich, lästig; λυπ-ρό-ς id.; 
elend, bitter, traurig; vom Boden: elend, armselig, unfruchtbar 
(vom. St. Ίυπ Hom. nur: λυπρή» von Ithaka, Od. 13. 243: arm- 
selig), λυπρό-τη-ς (τητ-ος) f. Armseligkeit (Strabo); λύπη-μα(τ) n. 
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— λύπη (Soph. Tr. 551. D. C. 55. 17); λυπησί-λογο-ς durch Reden 
krünkend (Phryn., Kratin.). 

I) RAP?) 
γαρ. — räp-öre (rap-ui) = ἁρπάζω; -ripere (ab-, ad-, cor-, 

de-, di-, e-, prae-, pro-, sur-ripere); Part. rap-tu-s, Comp. -rep-tu-s; 
rap-tm Adv. fortreissend, in hastiger Eile, schnell, eilends; rap- 
tu-s (tü-s) m., rap-ti-ö(n) f. das gewaltsame Fortreissen, Entführung, 
Räuberei; rap-tor (for-is) m., raptr-ix (ic-is) f. Räuber, Entführer (-in); 
raptör-iu-s zum Fortziehen dienlich (Cael. Aur.); rap-az (äc-i-s) 
— üoneb (αγ-ος), Adv. rapäcı-ier, rapäcı-ta-s (tati-s) f. Raubsucht, 
Räuberei; (* ráp-u-s) rap?-du-s reissend νε. schnell wegraffend 
(Adv. -de), Demin. rapidü-lu-s, rapidi-ta-s (tatis) f. reissende Schnellig- 
keit (fluminis); räp-ön) m. Räuber (Varr. ap. Non. p. 26. 32); 
rap-ina f. Räuberei, Raub, Beute, (rapina-re) rapina-tor m. = rapo . 
(Lucil Varr. ap. Non.), rapinä-ti-ö(n) f. Räuberei (M. Aurel. ap. 
Front. 2. 15); Frequ. und Intens. rap-tä-re (rap-sa-ta Or. inscr. 
4859); rap-ti-ta-re (Gell. 9. 6). — (rapni) Ram-ne-s (vgl. svap 
som-nu-s), Ramn-ense-s = die reissend Schnellen (vgl. Tities pag. 154, 
Luceres W. ruk)®). 

II) RUP?) 
rüp. — ru-m-p-ére (*ru-rup-i, *ru-up-i, rüpi) brechen, zer- 

brechen, zerreissen, zersprengen, zertheilen; (übertr.) verletzen, ver- 
nichten, aufheben, unterbrechen, stören, vereiteln, Part. rup-tw-s; 
rup-tor (tör-is) m. Verletzer, Zerbrecher, Zerstörer, rup-ti-o(n) f. 
Beschädigung, Verletzung (Dig.). — rüp-e-8 (rup-a App. 6. 12 p. 72 
Hildebr.) f. Fels (als abgerissener, zerklüfteter, vgl. nhd. riff), 
Klippe, rup-ina f. Felskluft, Steinkluft (App. "o. Rupi-l-iu-s 
Name einer röm. gens. — rüp-ez (ic-is), rápic-o(n) m. eckiger, 
ungehobelter, roher Mensch, Tölpel, Klotz. 

*) C. E. 264: wir müssen eine Doppelwurzel rap, rup von Alters 
her voraussetzen. Corssen B. 155: a zu % geschwächt. — 1) Corssen B. 
154f. — C. E. l. c. 522. — F. W. 483 (Grundform arp?). — Savels- 
berg KZ. XVI. 361. — Benfey KZ. ΥΠ. 54: Skr. har nehmen, arpaja. 
— B. Gl 122a: γα] capere, sumere etc.; rapio et ἁρπάζω e grapio, 
γθαπαάζω mutilata esse possent; id. 835b: fortasse etiam ad causat. rapá- 
Jami referendum est, abjecto posteriore diphthongi 0 elemento. — Wieder 
anders Savelsberg l. c.: W. sarp (mit Grimm Gesch. 1.3 212) schneiden, 
verschneiden; reissen, zerreissen, pflücken, rupfen. — 2) C. E. 1. c.: apir. 
asper unorganisch oder Reminiscenz an ῥαπ. — F. W. Ι. c.: = ἆ-ραπ. 
— Siegismund St. V. 212: (az = lat. rap; *a-par, &-ox (habemus igitur 
$5 his haud dubie non veram metathesim, sed prothesim et syncopen quodam- 
modo conjunctas). — 3) Vgl. Preller gr. Myth. I. p. 346. II. p. 226. 
Welcker Götterl. I. p. 708. — 4) Vgl. auch Chalkiopulos St. V. 344. — 
6) C. V. I. 192. 54). II. 270ff. — 6) Fritzsche St. VI. 307. — Anders 
Düntzer KZ. XII. 12 f.: W. λα, λα-π verderben, vernichten; λαίλαφ der 
vernichtende, zerstórende. — 7) B. Gl. 144a. 385b; KZ. IM. 9f. — 
Bugge KZ. ΠΠ. 33. — Corssen I. 152 f. 155. 645. B. 153. — C. E. 267. 
— F. W. 173. 389; F. Spr. 860. — Froehde KZ. XXII. 259. — 8) Corssen 
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I. 281. 757. II. 85; KZ. XVI. 296 f. (Ramnes, Tities, Luceres wahrsch. 
alte Pluralformen auf -es von den Stämmen Ramno, Titio, Lucero; daraus 
Ramn-enses u. 8. w.). — Düntzer KZ. ΧΙ. 67: rap loben (ved.) — die ge- 
priesenen (das PW. VI. 266 kennt nur: rap schwützen, flüstern). 

2) RAP bedecken, bedachen (europtisch). 

dep!): ἐ-ρέφ-ω, (Nebenform von Pindar an) E-pen-T-w, 
überdecken, überdachen, umkränzen, schmücken, zieren (Aor. ἤρεψα, 
ep. ἔρεψα), ἔπτερέφω unter Dach bringen, erbauen (nur N. 1. 39 
in tmesi: ἐπὶ νηὸν ἔρεψα); ἔρεψι-ς f. das Ueberdecken u. s. w. (Sp. ), 
ἐρέψι-μο-ς zum Bedecken geschickt (δένδρα, ὕλη): ὕψ-ερεφ-ής, ep. 
auch Yp-ngep-ns, hoch gedeckt, hoch eingedacht. — ῥοφ1): ὁ-ροφ-ή 
f. Decke, Dach (Hom. nur Od. 22. 298), ὀροφ-ία-ς m. unter dem 
Dache, im Hause befindlich, ὀροφι-αῖο-ς (Inser.), ógoq-txó- g zum 
Dache geh.; ὀροφό-ω mit einem Dache versehen, ὀροφω-τό-ς be- 
dacht (Sp.), ógogó-xij- ς m. der mit einem D. Versehende (Sp.), 
ὀρόφω-μα(τ) n. = ὀροφή (Ath. 5. 205 d); ὄ-ροφ-ο-ς m. Dachrohr, 
Dach, Decke (Hom. nur Il. 24. 451), ὀρόφ- wo-s mit Rohr bedeckt 
(Sp.); ὑπ-ωρόφ-ιο-ς (Il. 9. 640), später ὑπ-ώροφ-ο-ς — ὀροφίας. — 
ö-pp-vn f. Finsterniss, Dunkel, Nacht (als Bedeckendes); auch: 
Unterwelt?); ὀρφν- ό- -C, 40-8, -αἴο-ρ; 0Qgv-tvo-c, ὀρφνή-ει- ς finster, 
dunkel, schwarz; ὀρφν-ίο-ν n., ὄρφν-ίς ({δ-οςλ f. ein schwarzes 
Kleid (Hes.); ὀρφν-ώδης schwärzlich (Hippokr.). 

1) F. W. 388. F. Spr. 359. — Vgl. C. V. L. 206. 236. 5). — 2) C. E. 
473 (vgl. 665). — F. W. 841, Spr. 300: arpa (oder ähnlich) dunkel, — 
Pott KZ. VIII. 104. — Anders Legerlotz KZ. VII. 135: ouag-Favr, µαρ- 
Favr, µορ-φν-ο-ς, ὁρ-φνό-ς (das um seinen Kopf gekommen ist gerade 
wie αλευρο»). — Walter KZ. XII. 885 ff. zieht doen und ὀρφνός zu W. 
arbh. — Sch. W. s. v.: ὀρφνός eig. Fogpvos, vgl. µόρφνος und furvus. 

rapa Rübe. 
ῥάπ-υ-ς (später auch ῥάφυς) f. Rübe; ῥαπ-ήϊο-ν n. ein Kraut, 

wegen der rübenartigen Wurzel (= λεοντοπέταλον) Diosc. — ῥάφ-η 
f. grosser Rettig; ῥαφ- -άνη, ῥαφ-αν-ί-ς ((δ-ος) f. Rettig, Demin. 
ῥαφανίδ-ιο-ν n., ῥαφανιδ-ό-ω rettigen (die gewöhnl. Strafe der Ehe- 
brecher in Athen, vgl. Aristoph. Nub. 1083), ῥαφανίδω-σι-ο f. das 
Rettigen; ῥάφ-ανο-ς m. (att.) Kohl, bei den übrigen Griechen — 
ῥαφανίς (ῥάφανον μὲν of "Artıxol λέγουσιν τὴν παρ ἡμῖν κράµβην᾿ 
ῥαφανίδα δὲ τήν παρ ἡμῖν ῥάώπανον. Moschop. ed. V. pg. 122. οἱ 
δὲ "Ioveg ῥέπανον͵ τὴν ῥαφανίδα λέγουσιν. Thom. Magn. ed. R. 
pg. 323. 2); ῥαφάν-ινο-ς von Rettig (Diosc.), ῥαφαν-ί-τη-ς (fem. 
i-u-g) rettig-Bhnlich, -artig, ῥαφαν-ώδης id. 

räp-u-m n. (brassica rapa Linn.), Nbf. räp-a, räp-ina f., 
Rübe, Demin. rapt-lu-m; rap-istru-m n. wilde Rübe (Col. 9. 45), 
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rap-ic-iu-s zu den R. geh. (Cato r. r. 35, 2. 134, 1); rap-ac-ia 
(-iorum) n. Pl. Rübenstengel (Plin. 18. 13. 34). 

Lehnwort: raph-dnu-s m. Rettig. 

Corssen I. 401. — C. E. 352. — F. W. 389. 483; F. Spr. 358. — 
Roscher St. Ib. 74. — F. W. l. c. stellt ein europäisches ràpa her, 
jedoch Spr. 1. c.: W. rap, repere. Dagegen vermuthen Corssen und 
Curtius ]. c. Zusammenhang mit W. varp werfen. Anders wieder Savels- 
berg KZ. XVI. 8603): W. sarp, srap schneiden. — Vgl. Κε. repa, serb. 
repa, klruss. ripa, bóhm. repa, poln. rzepa; lit. ropé (rop-üte Kartoffel); 
ngr. rapáni, alb. rapane; ahd. ruoba, mhd. ruebe, nhd. rübe. 

RAB niederhangen, gleiten, fallen. — Skr. ramb schlaff 
herabhüngen; lamb 1) herabhüngen, hüngen an, 2) herabsinken, 
sich senken u. s. w. (PW. VI. 281. 505). 

λοβ}). — λοβ-ό-ς (das Niederhangende) m. Ohrläppehen (I. 
14. 182, h. h. 5. 8), Leberlappen, Demin. λόβ-ιο-ν n. (τὸ ἄκρον 
τοῦ ἤπατος Hes.), λοβό-ω in Lappen zerlegen (bes. die Leber, um 
daraus zu weissagen). 

Au. — λώβ-η f. Beschimpfung, Schmähung, Schimpf, Schmach, 
Schaden; λώβά-ο-μαι schmühlich, schimpflich handeln, freveln, 
hóhnen (Fut. λωβή-σο-μαι, λωβασεῖσθε Theokr. 5. 109, Perf. Λε- 
λώβη-μαι in pass. Bedeutung wie Aor. ἐ-λωβή-θη-ν; Hom. nur Aor. 
Med. λωβή-σα-σθε, Opt. λωβή-σαιο); λωβ-εύ-ω (hom. Ῥτᾶς.) = λω- 
βᾶομαε, doch in milderer Bedeutung: verspotten, äffen (Od. 23, 16. 
26, καταισχύνειν, ψεύδεσθαι Hes.); λωβέ-ο-μαι; λωβα-ζω (Hippokr.); 
λωβηττό-ς beschimpft (Il. 24. 531), λωβη-τή-ς, λωβη-τήρ (rie-0g), 
λωβή-τωρ {τορ-ος, sp. Dicht.) m. Schmäher, Lüsterer, Schandbube 
(λωβηταὶ τέχνης = Verderber Arist. Ran. 93), fem. λωβή-τειρα 
(Euen. 16), Außy-oı-s f. — λώβη (Sp.), λώβη-μα(τ) n. der zugefügte 
Schimpf, Schaden (Sp.); λωβή-ει- schimpflich, schmählich, ver- 
derblich. 

limb. — limb-u-s m. Streifen, Besatz, Bordüre, Saum, 
Binde, Gürtel?), limb-ol-ariu-s m. Bordürenmacher (Plaut. Aul. 3. 
5. 45 textores limbolarii), (*limba-re) limbä-tu-s verbrämt, bordirt. 

lab. — làb-i gleiten, dahin gleiten, sinken, fallen; verfallen, 
vergehen, verstreichen (Inf. labier Hor. ep. 2. 1: 93), Part. lap- 
su-s; lap-su-s (sü-s) m. das Gleiten, Fallen, der Fall; jede schnelle 
Bewegung: Lauf, Flug, Fliegen; übertr. das Fehlen, der Fehler; 
lap-siö(n) f. das Fallen, übertr. Hinneigung (Cic. Tusc. 4. 12 extr.), 
lap-si-li-8 (γλίσχρος Gloss. Philox.); (*lap-ta-re) lap-sü-re wanken, 
fallen, straucheln. — lüb-e-s f. Fall, Sturz, Einsturz, Untergang, 
Verderben; Schaden, schadhafte Stelle am Kleide — Fleck, Flecken, 
Schmutzflecken; (übertr.) Schandfleck, Schande, Schmach, Demin. 
labe-cüla; läb-undu-s gleitend (Att. v. 570. Trag. lat. r. Ribb. p. 179); 
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labi-du-s schlüpferisch (itinera, Vitr. 6. pr. 2); lab-i-li-s zum Fallen 
geeignet, schlüpferisch, hinfällig. 

láb. — (*lab-u-s) läbä-re zum Fallen oder Sinken neigen, 
wanken, schwanken?); Inchoat. laba-sc-ére; läbe-facere (Pass. labe- 
fieri) zum Wanken bringen, wankend machen, erschüttern; Intens. 
labe-fac-ta-re mit aller Gewalt und Absicht zum Wanken zu bringen 
suchen, labefacta-ti-o(n) f. das Wankendmachen, die Erschütterung. 

B. Gl. 331b. — Bickell KZ. XIV. 429. — Corssen I. 401 f. II. 514. 
887. — Düntzer KZ. XIII. 12. — F. W. 165. 486; F. Spr. 148. 218. 363. 
— C. E. 372 stellt ofi mit labes Fleck, Schmach zusammen, trennt 
aber labes Fall („Fleck und Fall durch den Begriff Schaden zu ver- 
mitteln, halte ich für äusserst künstlich"). Die W. der angeführten 
Wörter scheint ihm eher Au (Av-un Beschimpfung) zu sein. — Wieder 
anders H. Weber KZ. X. 245: la laian (vgl. pag. 776): la-va = 1a-fm. 
— 1) F. Spr. l. ο. — C. E. 628: zu Aer schälen, Aoß-o-g Hülse, Schote; 
die Bedeutungen ,,Ohrláppchen, Leberlappen‘‘ müssen für secundür gelten. 
Man verglieh die Ohrläppchen den herabhüngenden Schoten und nannte 
sie danach [besser scheint es wohl, beide Bedeutungen zu trennen und 
Aofog Hülse, Schote allein zu Aem zu stellen]. — 2) F. W. 1. c.: „vgl. lit. 
rumba-s Saum“. (Dann gehören hieher auch die Mikl. Lex. pg. 815 an- 
geführten Wörter: rab pannus, rubacha indusium, poln. reby Saum, 
rabek Zeug u. s. w.) — 3) Vgl. C. V. I. 216: dico, dico, fido, lübi neben 
labare, vadere neben vadum, sidere neben sédere, nübere neben pro- 
nüba, trudére neben trudi-s. 

RABH fassen, packen, nehmen, gewinnen (fassen — 
unternehmen, beginnen; erfasst werden = aufgeregt, wüthend 
werden). — Skr. rabh, rambh fassen, umfassen; sam- (Med. 
Pass.) in Eifer, in Aufregung gerathen (innerlich erfasst werden); 
samrabdha aufgeregt, aufgebracht, wüthend; labh 1) erwischen, 
fassen, antreffen, finden, sich bemeistern, 2) erhalten, bekommen, in 
Besitz gelangen u. s. w. (PW. VI. 267. 270. 497). — Siehe 1) arbh 
pag. 62. 

labh. 
λαφ. — Perf. (Ἀλέ-ληφ-α) εἴ-ληφ-α u. s. w. (siehe unten λαμ- 

βάνω). — Adp-üpo-v n. (meist im Plur) Gewinn, Beute (dem 
lebenden Feinde entrissen, Ggs. σκῦλα), λαφυρ-εύ-ω Beute machen 
(LXX) — ἀμφι-λαφ-ής umfassend, weit, ausgedehnt, reichlich, 
ἀμφι-λώφ-ε[σ]-ια f. Umfang, Grösse, Reichthum, ἀμφι-λαφ-ία id. (Cic. 
ad Qu. fr. 2. 4). 

(λαμφ) Aauß (B wegen des vorhergehenden Nasals:) λαβ. — 
Aauß-Avw fassen, ergreifen, nehmen; hinnehmen, empfangen, er- 
halten!) (Fut. λήψομαι, ion. λάμψομαι Herod., dor. λαψοῦμαι; Aor. 
[nur dies Tempus bei Homer] ἔ-λαβ-ο-ν = *2-1auß-o-v?, ep. ἕλλα- 
Bov, Imper. λάβε, att. λαβέ, Iterat. ion. λάβ-ε-σκ-ε Her. 4. 78, Med. 
ἐ-λαβ-ό-μην, ep. Inf. λε-λαβ-έ-σθαι Od. 4. 388; Perf. εἴ-ληφ-α s. oben, 
ion. λε-λάβ-η-κα Herod., Pass. εἴ-λημ-μαι, ion. Λέ-λαμ-μαι Herod., 
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MM-Anw-uas Aesch. Eur.; Aor. Pass. ἔ-λήφ-θη-ν, ion. ἐ-λάμφ-θη-ν 
Her.) — (ion. poet, bes. ep.: λαβίομαι, Aajo-uc:?) λάζο-μαι 
fassen, ergreifen, nehmen (nur Präs. Imperf.; Hom. nur Pris. 
Opt. 3. Pl. λαξοίατο 1l. 2. 418 und Imperf. (ἐ)λάζετο; Nbf. dazu 
λάζυ-μαι ergreifen, ertappen (h. Merc. 316, Eur., Arist. und sp. 
Dichter: λάζυ-σθαε, -σθε, προσ-λαζύ-μεναι) 3). --- Verbaladj. Agz-10-c; 
ληπτ-ικό-ς zum Nehmen geh., geschickt, λήπ-τη-ς der Nehmende 
(Zonar.). — (Anr-ıı) λῆψι-ς f. das Annehmen, Empfangen; das Fangen, 
Gefangennehmen; Anfall (Medic.); der angenommene Satz, Vorder- 
satz (rhet.); βρυσωνο-θρασυµαχειο-ληψι-κέρµατοι (Ephipp. bei Athen. 
XI. 509 C. M.) brysonisch-thrasymachische Geldnehmer d.h. ge- 
winnsüchtige Anhänger des Bryson und Thrasymachos?). — λῆμ- 
µα(τ) n. Einnahme, Einkommen, Vortheil, Gewinn (rhet. = λῆψις), 
Demin. Anuper-ıo-v n., Anuuer-ıno-s zum Nehmen geneigt, zu er- 
greifen wissend, λήμματ-ίζω —= λαμβάνω (Apollon. Synt. p. 101), 
ληµµατι-σ-μό-ς m. — λῆμμα (Sp.) — λαβ-ή f. (womit man fasst) 
Grif, Henkel; das Nehmen, Anfallen; Veranlassung, Gelegenheit, 
Demin. λάβ-ιο-ν n.; λαβ-ί-ς ({δ-ος) f. Griff, Schnalle, Haken, Demin. 
λαβίδ-ιο-ν n. (Diosc.), λαβιδ-ό-ω anheften, feststecken (id.). — λάβ- 
ρο-ς heftig, ungestüm, stark, reissend, gierig, unmässig (Sp.)*); 
λαβρό-τη-ς (τητ-ος), -suvn f. Heftigkeit u.s. w.; λαβρ-εύ-ο-μαι dreist, 
keck, vorschnell schwatzen (Il. 23. 474, 478), Aaßge(F)-I« f. dreiste 
Schwatzhaftigkeit (Hes.); λαβρά-ζω = λαβρεύομαι; heftig losstürzen 
(Lykophr. 260); λάβρ-αξ (&x-og) m. der Meerwolf, ein gefräissiger 
Fisch, Demin. λαβράκ-ιο-ν n.; λαβράκ-τη-ς m. dreister Schwätzer. 

rab. 
räb. — rál-*re rasen, wüthen; räb-ie-s f. (Gen. rabies nur 

Lucr. 4. 1079) das Rasen, Wüthen, Wuth, Aufregung, Leiden- 
schaft; (*rab-u-s) rabi-du-s rasend, wüthend, tobend, wild, rabi- 
ösu-s (Adv. -öse) id., Demin. rabiosü-lu-s (Cic. fam. 7. 16); (*rab-u-s) 
rabü-lu-s wüthend (anser, Joann. Saresb. 5. 6); rabü-la m. schreien- 
der Advocat, Rechtsanwalt, Zungendrescher, Rabulist, rabula-tu-s 
m. Rabulisterei (Marc. Cap. 2. 46); Rab-ir-iu-s róm. Familienn.°). 

röb. — (röb-as) rob-us (Cato r. r. 17. 1. Col. 2. 6. 1. Paul. 
D. p. 264. 12), röb-ur (-ör-is) n. Härte, Stärke, Kraft, Festig- 
keit; Kern, Kernmasse; Kernholz, bes. Eiche, Steineiche‘); rob- 
us-tu-s hart, stark, kräftig, fest; aus Kernholz, eichen (Adv. -te), 
robust-eu-s aus Steineichen (Vitr. 2. 1); (*robor-u-s) roborä-re stär- 
ken, kräftigen, kernfest maehen, Part. roborä-tu-s (Tert.); Inchoat. 
robora-sc-ére (Naev. ap. Non. p. 116. 26); robör-eu-s, (*robor-n-u-s) 
robur-n-eu-s von Eichen, robor-0sw-s starr, starrend wie Holz, robor- 
üriu-m n. von starkem Holz gebautes Thierbehältniss (= vivarium). 

lab. — läb-os (älter, vgl. ita “arbos, labos, vapos’ etiam et 
‘clamos’ aetatis fuerunt, Quint. 1. 4. 13), läb-or (ör-is) m. An- 
strengung, Arbeit, Beschwerde, Drangsal, Mühe, Noth; personi- 
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ficiert Lab-os, -or (terribiles visu formae, Letumque, Labosque Verg. 
A. 6. 277); Labör-iae f. die fruchtbarsten Niederungen Campa- 
niens (jetzt Terra di Lavoro), Labor-inu-s zu den L. geh. (campus); 
(*labör-u-s) laborä-re sich anstrengen, arbeiten, sich abmühen, 
bemüht sein; in Drangsal, Mühe, Noth sich befinden, gestört, 
getrübt werden, laborü-tor m. (August.), labora-ti-o(n) f. = labor 
(Fronto); (*labor-u-s, --iu-s) labori-ösu-s (Adv. -0sec) mühsam, be- 
schwerlich, mühselig; voller Arbeit, arbeitsam, thätig; (*labor- 
ösu-s) labosu-s id. (Caecil. ap. Non. p. 489. 12)?). 

B. Gl. 818b. 8808. — Corssen I. 162. N. 203. — C. E. 250. 293, 
— F. W. 166. 483; F. Spr. 218. — Grassmann KZ. ΧΙΙ. 91. 8). — Grimm 
W. 1. 5586 {. s. v. ,, Arbeit". — Miklosich Lex. 767 s. v. rab. — Rödiger 
KZ. XVII. 316. — Schweizer-Sidler KZ. XIII. 811. — Siegismund St. V. 
209 ff. — 1) Ganz anders Legerlotz KZ. VIII. 50: ved. galb fortem , auda- 
cem esse (ags. gelp-an superbire): ylaß-eiv, ἐ-γληφ-α = el-Anp-a. Dazu 
Schweizer-Sidler KZ. XIX. 239: „sehr bedenklich“. — 2) C. V. I. 178. 
22). 248. 257. 8). 822. 53). — 3) G. Meyer KZ. XXII. 20. — 4) Lottner 
KZ. VII. 185. 74): zu λάπτω, lambo. — 5) Vgl. Fick KZ. XXII. 378. — 
Froehde KZ. XXII. 551: ra, rabh oder rap brüllen, erschallen lassen. 
— 6) Anders Kuhn KZ. VI. 390 ff.: Skr. radh, radh-as Fülle, Reichthum, 
Wohlstand. — Beistimmend Corssen I. 170. B. 200. — Ebenso Ascoli 
KZ. XVII. 337. 69); aber in der Anm.: doch fällt es schwer, robur von 
Skr. rabhas (rabhas-a speed; force; joy; consideration; regret) zu trennen. 
— 7) Fick KZ. XXII. 372. 

rava Nebenbuhler. — Vgl. kirchensl: rivint aemulans, 
rivini, rivinosti aemulatio, zelus u. s. w. (Miklosich Lex. p. 810 f.), 
bóhm. revni-ti nacheifern, eifersüchtig sein. 

riv-Inu-8 (Plaut. Asin. arg. 6: rivinus amens ób praereplam 
mülierem), riv-Ali-s m. Nebenbuhler in der Liebe, Rival, rivali- 
là-s (tati-s) f. Nebenbuhlerschaft in der Liebe (vgl. aemulatione, 
quae rivalitati similis est Cic. Tusc. 4. 27. 56). 

Fick KZ. XXII. 374 f. („in den Wörterbb. von ritus Bach; Neben- 
buhler — Canalnachbar, an einem Gerinne Betheiligter? Nun ist ja zu- 
zugeben, dass die Bedeutungen oft in kühner und kühnster Weise über- 
tragen werden; aber dieser Sprung scheint mir denn doch zu stark, das 
heisst doch aus Allem Alles machen“). — Eine andere Deutung wurde 
nirgends gefunden. 

rav-as n. die Weite, das Freie. — Zend ravanlı weit, 
frei, ravan m. Ebene, Thal; ksl. ravinü planus; bóhm. rovny, ro- 

vina planities (vgl. Miklosich Lex. p. 767 f.); got. ru-ma geräumig, 
m. Haum. 

(*rov-os) rü8 (Gen. *rüs-is = rür-is) n. das freie Land, Land, 
Landgut (με. Stadt) [Acc. us auf das Land, Local rür-i auf 
dem Lande, Abl. rür-e vom Lande oder Gute her], Demin. rus- 

, 
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cilu-m n. (Gell. 19. 9); (*rus-tu-s) rus-ti-cu-s (Adv. -ce) ländlich, 
zum Lande, Landgute, Felde geh.; Subst. m. Landmann, 'Bauer, 
f. Bäuerin, Landmädchen; (meton.) nach ländlicher Weise, einfach, 
schlicht; (im schlimmen Sinne) bäuerisch, ungebildet, roh, Demin. 
rustieu-lu-s, rusticel-lu-s; rustic-anu-s das Land oder den Landmann 
betreffend, landmünnisch; rustici-à-s (tati-s) f. Landwesen, Land- 
wirthschaft; ländliche Einfalt, Plumpheit, Unmanierlichkeit; rw- 
sticä-ri sich auf dem Lande oder Landgute aufhalten, Landwirth- 
schaft treiben; b&urisch, ungeschickt reden, rustica-ti-m (Pomp. ap. 
Non. p. 166. 30) — rustice, rustica-ti-o(n) f. Land-leben, -wirth- 
schaft, -bau; (*rir-u-s) rurä-re, -ri auf dem Lande leben, Land- 
wirthschaft treiben (selten), rura-ti-o(n) f. Land-leben, -wirthschaft 
(App.); rur-ali-s (Adv. -ter), rur-es-tri-s (vgl. terrestris pag. 310) 
ländlich. 

F. W. 166; F. Spr. 147 (man kann auch eine Grundform rogvos 
statuiren, welche sich mit Skr. ragas n. „bebautes Lamd, Feld“ iden- 
tificiren liesse)J. — Anders B. Gl. 326a: ruh crescere; fortasse rus, rur-is 
a crescendo diclum, mutato d in r vel in 8, deinde in r). — Anders 
wieder Aufrecht Sprachd. I. 57: karsh arare; *crus, rus (vgl. Corssen 
KZ. III. 246f. L. Meyer KZ. V. 370). 

RAS netzen. — Skr. ras schmecken; ras-a m. Saft, (bild- 
lich) das Beste, Feinste, Kräftigste, /los; Flüssigkeit überhaupt 
(PW. VI. 289 f.); ksl. rosa, böhm. rosa, lit. rasà Thau, kel. böhm. 
rosi-ti thauen (vgl. Mikl. Lex. 804). 

ras!) — (ἐθα-σ-ω) ἐ-ρά-ω ausgiessen in: ἁπ-ερά-ω eine 
Flüssigkeit ableiten, ausspeien (Theophr. Strab.), ἁπ-έρα-σι-ς f. das 
Ableiten einer Fl, das Aussp. (Plut. Theophr.); ἑξ-ερά-ω ausspeien, 
herauswerfen, ἑξ-ερα-σ-τή-ς m. der Ausspeiende (Eust.), ἐξ-έρα-σι-ς 
f. — ἀπέρασις (14.). 

rös?). — r0s (rör-is) m. Thau, poet. Nass, Feuchtigkeit, 
ror-i-du-s, rör-ü-lentu-s, (*ros-cu-8) ros-cí-du-s bethaut, benetzt; 
(*ror-u-s) rörä-re thauen, träufeln, trans. bethauen, beträufeln, be- 
feuchten, rora-t-o(n) f. das Thauen; ror-ürii (milites) m. Abtbei- 
lung junger leichtbewaffneter Soldaten, hinter den íriarii stehend, 
die den ersten Angriff zu machen und dann wieder hinter die 
triarü sich zurückzuziehen pflegten?) (rorarii appellabantur milites, 
qui antequam congressae essent acies primo non mullis iaculis ini- 
bant proelium, tractum, quod. ante maximas pluvias caelum rorare 
incipiat. Nonius Marc. p. 552). — ros marinu-s Meerthau, vgl. 
ἆλοσ-άχνη, eig. Meerschaum, eine Pflanze (Arist. h. a. 9. 14), Ros- 
marin (auch marinus ros, ros maris oder bloss ros). 

1) Fick KZ. XXII. 376. — 2) B. Gl. 819b (ras gustare, amare; 
rasa sapor, gustus; sucus, liquidum, aqua: ros, rör-is 6 ros-is). — F. W. 
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167. 388; F. Spr. 301. 369. — Corssen KZ. X. 19 £.: sru fliessen: (s)rw-os 
oder (8)rot-0s — flüssig; dagegen B. 506: Skr. varsh, varsh-as Regen, 
Trópfeln. — Zu varsh auch Pott E. F. I. 272 und (zweifelnd) C. E. 
847. — Kuhn KZ. VII. 63f.: dru laufen: (drav-sa, drosa, dros) ros. — 
Die Etymologie von ros bleibt demnach zweifelhaft und Kuhn's Be- 
denken (l. c.) gegen die Ungleichheit der Vocale (ras, ros) vermag der 
Verf. nicht zu beheben. — 3) Anders Corssen I. 210. N. 143: dra, ὃι- 
δρα-σχκω, dazu: (dra-0s-, dros-) *ros-artu-8, ror-ärius, rorarii = πρό- 
ὄρομοι. 

RI frei machen, laufen lassen, giessen, begiessen, 
bestreichen, betünchen. — Skr. ri, rli 1) freilassen, frei 
machen; laufen lassen, 2) losmachen, ablösen, abtrennen, 3) ent- 
lassen — verleihen, 4) med. in Stücke gehen, sich auflösen: in's 
Fliessen gerathen (PW. VI. 342). 

ri?) 
M. — 0-4, à-h-Ó (vgl xu, xu), d-h-v (vgl κλι, κλι-ν): 

(ἀ-λιδ-α) ἄ-λιζα (ἡ λεύκη τῶν δένδρων. Μακεδόνες Hes.) f. das 
Bestrichensein, die Betünchung der Bäume, das Fleckigwerden; 
ἀλίζειν ἀλείφεσθαι (Hes.); ἀ-λίν-ειν' ἀλείφειν. -alivar’ ἐπαλεῖψαι. 
ἀλεῖναι τὸ ἐπαλεῖψαι voy. κατ-αλεῖναι [κατ-αλίῖναι Phot.] κατα- 
μῖξαι [verschrieben statt καταλεῖψαε]. ἐπ-αλεῖναι' ἐπαλεῖψαι (vl volgo) 
Hes. [statt ἀλεῖναι ist ἀλῖναι zu schreiben]; (ά-λιδ-γ) ἀ-λις-γ-έ-ω 
besudeln AN T spät und vielleicht maked.), ἀλίσγη-μαίτ) n. Be- 
sudelung (N. T.); (ἀλι-α) ἀλίη κάπρος [wohl κόπρος]. Maxsöoves 
(Hes.)*). — (*A-uívg Part. fem. — flüssig Gemachtes) λί-μνη f. 
Sumpf, Teich, See; bei Homer auch: die See, das Meer?); Demin. 
λιμν-ίο-ν n., λιμνα-ἴο-ς im Sumpf, See lebend (ὄρνιθες A. Wasser- 
vögel; λιμναῖο-ν n. ein Kraut Diosc.), fem. λιμν-α-ς (άδ-ος) (Theokr. 
5. 17); λιµνά-ζω zum Sumpf werden, einen 8. bilden, λιµνα-σ-μό-ς 
m., λίµνα-σ-μα(τ) n. = Aluvn (Sp.); λιµνή-τη-ς (fem. λιμνῆ-τι-) = 
λιμναῖος (Sp.); λιμνύ-ω zum Sumpf, Teich machen, Pass. werden 
(Auvodtvres τόποι Strab. 5. 240); (λιμν-εύ-ω) Asuv-e(F)-ia, Aluv- 
ευ-σι-ς f. das Versumpfen (Zonar.); λιμνη-σία f., λιμνή-σιο-ν n., 
λιμνῆ-σ-τι-ς (τιδ-ος) f. ein Sumpfgewächs (Diosc.); λεμνο-ειδής, λιμν- 
ὤδης sumpfartig, sumpfig. — λῖ-μήν (-μέν-ος) m. Hafen, Bucht 
(Dat. Λιμέν-εσσι Tl. 23. 745); übertr. Sammelplatz, Zufluchtsort, 
πελαγο-λιμήν Hafen auf hoher See; Demin. λεµεν-ίσκο-ς m., -(σκ-ιο-ν 
n.; λεμεν-ία f. Bein. der Aphrodite, der Schutzgöttin der Häfen 
(Paus. 2. 34. 11); λιμεν-ίζω einen H. bilden (Polyaen. 4. 7. 7), 
λιμεν-ί-τη-ς m., -ἴ-τι-ς (τιδ-ος) f. im H. befindlich, am H. wohnend; 
(λιµεν-ηρο) λιμηρό-ς mit einem H. versehen; Ἐπίδαυρος ἡ «4ιμηρά 
in Lakonien am argolischen Meerbusen (mit einem H. und Tempel 
des Asklepios); Λιμενο-ειδής hafenühnlich (Sp.). — λει: (λει-μαν, 
λει-μων vgl. χει-μῶν pag. 260) λει-μών (-μῶν-ος) m. jeder wasser- 
und grasreiche Ort, Wiese, Au, Weide, λειµων-ό-θεν von der Wiese 
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her (Il. 24. 451), λειμών-ιο-ς von der W., zur W. geh. (-:0-v n. 
Wiesenblume), fem. λείµων-έ-ς ((0-og), -ı-a-s (άδ-ος)» -ἴ-τι-ς (Μ-τιδ-ος): 
λειµωνο-ειδής wiesenartig, gras-, blumen-reich; Assuwvic-rn-g m. ein 
grasgrüner Edelstein (Plin. h. n. 37. 10). 

M, λοι. — λῖ-μό-ς (vgl. ta-be-s pag. 281) m. (h. Cer. 312 f.) 
Hunger, Hungersnoth, λιμ-ώδης verhungert, hungrig; λιµώσσω”3) 
hungrig sein (Sp... — λοι-μό-ς m. Pest, Seuche (Hom. nur ll. 
1. 61), Aofw-ıo-s der die Pest Verursachende (Bein. des Apollo), 
Aosu-ıxö-s pestilenzialisch, verderblich, Ao:uó-rm-g (rqv-og) f. Pest- 
zustand (Sp.), λοιμ-ώδης pestartig, λοιµ-εύ-ο-μαι verderben (LXX); 
λοιμώσσω”) an der Pest leiden (Sp.). 

(ἐ-λα----ια) ἐ-λα-ία, ion. ἐ-λα-ίη, (é-Aa-im, ἐλα-α) é-Ad-a att, 
f. Oelbaum (olea Europaea); ἔλαιο-ς m. wilder Oelbaum; ἔλαιο-ν 
n. Olivenöl, Baumöl, Salböl?); Demin. ἐλά-διο-ν n. kleiner Oelbaum, 
ein wenig Oel; ἐλαι-ᾱ-ς (άδ-ος)., -I-s ({δ-ος) f. Olivenpflanze; ἐλαι-ών 
(-Gv-oc) m. Olivenhain (Geop. Jos.); ἑλαιό-ω mit Oel salben (έλαιω- 
τό-ς gesalbt Hes.), Oliven sammeln (Poll); ἐλαί-ξω Oliven bauen 
(E. M.), olivenfarbig sein (Hes.), ἐλαι-σ-τή-ς, τήρ (vijg-oc) m. Oliven- 
sammler (Poll); 2ix-ixo-s vom Oelbaum (Sp.); &A&-ivo-g, ἐλαῖν-εο-ς 
oliven, von Oelbaumholz; ἐλαι-ηρό-ς ölig, von Oel; ἐλαιή-ει-ς mit 
Oelbäumen bepflanzt; ölig, fett; ἐλαιο-ειδής, ἕλαι-ώδης oliven-, ὅ]- 
artig; Ὕπ-έλαιο-ς f. (unter den Oliven) Quelle bei Ephesos (Ath., 
Strab.). 

li-b®). 
λιβ. (1ιβ-ς) λίψ (λιβ-ός) f. das Ausgegossene, Nass, Quell, 

Tropfen, Trankopfer; λίψ (λιβ-ός) m. Südwestwind (weil er Nässe 
bringt; Afrieus)?); Λιβ-ύ-η (vgl. pg. 803 delib-u-ere) f. Libyen (bei 
Hom. das Land westlich von Aegypten bis zum Okeanos; dann: 
theils die Nordküste Afrika's, theils ganz Afrika), Außv-xo-s libysch 
(λβυκή eine Pflanze, sonst ὤγχουσα, Diosc.); λίβ-υ-ς m. ein schwarzer 
Wasserkrug, der auf das Grab unverheiratet Gestorbener gestellt 
wurde (auch Λοντρο-φόρο-ς); λίβ-ο-ς m., λιβ-ά-ςε (άδ-ος) f. Tropfen, 
Nass, Quell; λιβάδ-ιο-ν n. kleiner Quell, feuchter Ort, Au, Wiese 
(στάγων, κρήνη, ἔννδρος τόπος Phot), (λιβαδ-ω) λιβάζω fliessen 
lassen, träufeln; Med. rinnen, fliessen; λιβ-ρό-ς (λιβ-ηρό-ς Galen.) 
triefend, feucht. — [ὰ]ιβ: ἰβ-άνη f., ἵβ-ανο-ς m. Eimer zum Wasser- 
schöpfen (Hes.), ἠβανέ-ω Wasser heraufziehen aus dem Brunnen 
(id.), ἔβανα-τρ-ί-ς ({δ-ος) f. Brunnenseil^(id.); {β-ῆνα” τὸν οἶνον Κρῆ- 
τες (14): TB-On-c m. Zapfen am Schiffsboden, um das dort sich 
sammelnde Wasser abzulassen (vgl. Anm. 9). 

λειβδ), — λείβ-ώ (λέβει" σπένδει Hes.) tröpfeln, giessen, aus- 
giessen, vergiessen; bes. (Wein einer Gottheit zu Ehren) als Trank- 
opfer ausgiessen; ep. εἴβω (Hom. stets δώκρυον eife; also nur 
da, wo aus metrischen Rücksichten λείβειν nicht stehen kann, vgl. 
Lob. Path. El. I. p. 108; ferner ἔρος εἴβετο Hes. Th. 910; daxev’ 
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εἰβομένη Soph. Ant. 527. Schn.; ἱδρὼς εἴβεται Ap. Rh. 2. 664)?); 
λείβ-δην tröpfelnd (E. M. 781. 20). — λείβ-η-θρο-ν (Af99ov Hes.) 
n. Canal, Wassergraben; feuchte, grasige Au (Eust.), «4είβηθρο-ν 
n. Stadt im pierischen Makedonien (die Einwohner galten als sehr 
prosaisch, daher das Sprüchwort: ἀμουσότερος τῶν «4{ειβηθρίων). --- 
Acıß-Nvo-c‘ «4ιόνυσος (Hes.), Liber, Bakchus als giessender, spen- 
dender Gott. 

λοιβ. — λοιβ-ή f. (poet, einzeln in Prosa) das Träufeln, 
Ausgiessen, Sprengen; Trankopfer (libatio), Trank- und Brandopfer, 
λοιβα-ἴο-ς zur λοιβή geh. (κύλιξ); λοιβά-ω  λείβω; λοιβ-(-ς ({δ-ος) 
f. Becher zur Weinspende (= σπονδεῖον), λοιβ-εῖο-ν, -ἄσιο-ν n. Ge- 
füss zum Trankopfer (à τὸ ἔλαιον ἐπισπένδουσι τοῖς ξεροῖς Athen.). 

ri?) 
ri. ^ rI-vu-8 m. Gerinne, Canal, Bach, Strom, Strömung 19), 

Demin. rivi-lu-s m.; riv-ali-s zum Gerinne u. s. w. geh.; Subst. der 
zu einem Wassercanal Mitberechtigte, Canalnachbar (Gell., Dig.) 
[vgl. rava pag. 796]; riv-ör-a Pl. n. Bäche, Abzugsgräben (Agri- 
mens.); rivà-re Wasser leiten, ableiten (Paul. Nol. carm. 28. 614), 
riva-ti-m bachweise (Macr.); de-rivare = rivare (grammat. ein Wort 
ableiten), cor-rivare zusammenleiten, e-rivare herausleiten. 

|i. — lY-n-ére (lvi, Levi, lin-i Prisc. p. 898 P.) netzen 
= bestreichen, beschmieren; übertr. überziehen, bedecken, be- 
sehmutzen!!); Part. %-tu-s; R-tu-s (füs) m. das Netzen u.s. w., - 
fura f. id., (poet.) Flecken, lifurü-re ausstreichen (Sidon.), lüur- 
äriu-s zum Ausstreichen geh. (-arü, erg. libri, Conceptbücher, 
Auson.); l-nàre = linere (Perf. lisse Spart. Hadr. 4), linz-tus. (tus) 
m. — lifus, limi-ti-o(n) f. id. (Vulg.), Iini-men (min-is), -mentu-m 
n. Schmiere. | 

|. — 11-1-θ8 f. (Aufgestrichenes =) Strich, Linie, Umriss, 
Entwurf; Gränzlinie, Ziel, Ende; Demin. lineö-la (Gell. 10. 1); 
line-äri-s, -ariu-s, -ali-s zur L. geh., aus Linien bestehend; linea-re 
nach der Linie, dem Perpendicel einrichten, Jlinea-ti-m linienweise 
(Bo&th.), /ea-ti-(n) f. Linienzug, Umriss, linea-mentu-m n. = 
linea, Pl. Grundlinien, Züge, Gesichtszüge. — lr-téra, li-ttéra 
(f in der hochbetonten Sylbe geschürft gesprochen, vgl. quattwor 
pag. 106: leiteras C. I. L. 198. 34, literai ibd. 207) f. (der auf- - 
gestrichene) Buchstabe [das Einkratzen, Eingraben der Schrift in 
Wachs, Holz, Stein, Erz wird durch scribere bezeichnet], Schriftzug; 
(übertr.) die Handschrift; (bes. Plural) das Schreiben, der Brief; 
die Schrift, der Aufsatz; die schriftlichen Denkmäler, Litteratur; 
wissenschaftliche Bildung, Gelehrsamkeit!?); Demin. litterü-la, -lae 
f.; litter-ali-s zu den Buchstaben geh., auf ein Schreiben sich be- 
ziehend, brieflich, Jliffer-ariu-s zum Lesen oder Schreiben geh. 
(magister Elementarlehrer), liter-osu-s gelehrt (Cass. Hem. ap. Non. 
p. 133. 6), litter-i-o(n) m. Sprachmeister (Amm. 17. 11 vertchtlich: 
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appellantes purpuralam simiam et lilterionem Graecum); littera-re 
(vgl. ob-litteräre überstreichen, auslöschen, in Vergessenheit bringen), 
davon Part. Kitera-tu-s mit Buchstaben versehen, gezeichnet; wissen- 
schaftlich gebildet, gelehrt (Adv. -te); Demin. litteratu-lu-s (Hieron.); 
littera-tura f. Buchstabenschrift, Alphabet (litteratura constat ex 
nolis litierarum εἰ ex eo, in quo imprimuntur illae nolae Cic. part. 
or. 7. 26); Sprachwissenschaft, Philologie (grammatice, quam in 
Latinum transferentes litteraturam vocaverunt, Quint. 2. 1. 4); littera- 
ti-o(n) f. Unterricht im Lesen und Schreiben, liffera-tor (tör-is) m. 
Lehrer im L. und Schr., Elementarlehrer; Halbwisser (vgl. alter 
litterator fuit, alter litteras sciens Gell. 18. 9); Sprachgelehrte, 
Philolog; litterätör-iu-s grammatisch, zur Sprachkenntniss geh. — 
It-tus (vgl. pec-tus pag. 461) (Gen. li-tör-is) n. Ufer, Gestade, Küste, 
Strand!?), Istör-eu-s, -ali-s, -àriw-8, -Osu-s zum Ufer u.s. w. geh., am 
Ufer u. 6. w. gelegen. — Li-ri-s, auch Lin-ter-nu-s, Li-ter-nu-s 
(= Sumpffluss) m. Fluss in Campanien, jetzt Garigliano (schleicht 
in der Tiefebene träge dahin und verpestet im Sommer durch seine 
Ausdünstungen die Luft), ki-ter-nu-m n. Sumpfstadt (Senec. Ep. 
19. 1), Litern-mum (Liv. 38. 52. 1) n. (erg. rus oder praedium) 
wo der grollende P. Scipio 187 v. Chr. sich zurückzog und wo- 
selbst er seine letzten Jahre verlebte; Li-sta (Superlativend.) f. 
die am Sumpf gelegene Stadt. — lI-mu-8 m. Schlamm, Unrath 14), 
lma-re mit Koth bespritzen (limum pelam, wt tibi et illi limem 
caput, Plaut. Poen. 1. 2. 80), lim-àriu-s zum Schlamm geh., Schl. 
absetzend (Frontin.), lim-osu-s schlammig, reich an Schlamm (n. Pl, 
Schlammgegenden); läm-ax (äci-s) f. (m.) Wegeschnecke als die 
schleimige (schon nach Varro l l 7. 3. 93 von limus, quod ibi 
vivit); limác-eu-s aus Koth, Erde (Tert). — le: lé-tu-m n. Auf- 
lösung (vgl tä-be-s pag. 281), Tod, Vernichtung!*), let-ali-s (Adv. 
-ler) tödtlich, letà-re vernichten, letä-bilis — letalis, leti-fer todt- 
bringend, tüdtlidh, 

po-lI-re anstreichen, abtünchen, abputzen, poliren, feilen, 
glätten, ausschmücken (polibant Verg. A. 8. 4956) 15); Part. poli 
iu-s (Adv. -te), übertr. verfeinert, ausgebildet, gebildet, polt-tor 
(tor-is) m. Anstreicher u. 8. w., pol-tiö(n), poli-türa f. das An- 
‚streichen u. s. w., poli-men (min-is) n. das Blanksein, Putz. -- 
(Vgl Skr. eh verschwinden, zu Nichte werden, zergehen, sich 
auflósen machen, caus. verschwinden machen, zu Nichte machen, 
trans. schmelzen PW. VI. 552 f.) dö-lö-re (de-le-vi) vernichten, 
vertilgen; zerstören!”); Part. dele-tu-s (deli-tu-s Varro ap. Diom. 1. 
p. 372, Cic. ep. ap. Prisc. 9. p. 873 P.); dele-tu-s (tus) m. (Tert.), 
dele-ti-o(n) f. (Lucil. ap. Non. p. 97. 4) Vernichtung, dele-tr-ix 
(ici-s) f. Vernichterin (imperii Cic. h. resp. 23. 49), dele-ti-lis aus- 
lóschend (spongia Varro ap. Non. p. 96. 14), dele-t-ic-iu-s ausgerieben 
(charta, Dig.). 

Vanidek, etym. Wörterbuch. 61 
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Lehnwort (= ἑλαία, ἐλᾶα, ἕλαιον): Ölen f. Oelbaum, Oliven- 
baum; Oelbeere, Olive; oleu-m n. Oel, oleaster (tri) m. wilder Oel- 
baum (oleaster ἀγριελαία Gloss. Philox.)!5); Demin. oleastel-lu-s m., 
-la f. die calabrische Olive; ole-tu-m n. Olivenpflangung, Oelgarten 
(Cato r. r. 1), olei-ta-s (tatis) f. Oellese (ibd. 86. 144, 2), ole- 
ἄγί-θ, -üriuws zum Oele, Oelbaum geh., als Subst. -ariu-s m. Oel- . 
züchter, -händler, olea-g-in-eu-s = olearis (oleaginea corona, qua 
uli solent, qui in proelio non fuerunt, sed triumphum | procurant 
Gell. 5. 6. 4); der Olive ähnlich, ölfarbig; ole-ösu-s ölreich, dlig; 
(*olea-re) olea-tu-s mit Oel versehen oder gemacht, olea-men, -meniu-m 
n. Oelsalbe (Scribon.). — oliva f. (ἐλαία: oliva — ᾿Αχαιοί -- Achivi) 
Olive: Frucht, Baum, Oelzweig, olivu-m n. poet. — oleum, (oli- 
vaster) olivastel-lu-s m. Demin. zu oleaster, olive-tu-m n. = olelum, 
olive-ta, olivi-ta-s (tatis) f. = oleitas!*), olivi-tor m. = Subst. olea- 
rius, oliv-üriu-s = Adj. olearius; (*oliva-re) olivan-s Oliven lesend 
(Plin. 15. 2. 8). 

li-k?), — "Vgl Zend ric, caus. raécaya bespülen, a-rikh-ti 
Besprengung. ) 

lic. — líqu-ére (Perf. Zqu-i, lic-ui) flüssig sein, fliessen; 
übertr. klar, deutlich sein, Part. liquen-s; Liquent-ia f. Fluss in 
Oberitalien (jetzt Livenza); liqu-3-du-s (1 Lucret.) fliessend, hell, 
klar, rein, deutlich (Adv. -de, -do übertr. bestimmt, sicher); Demin. 
liquid-ius-culu-s. (Plaut. Mil. 3. 1. 70), liqwidi-tà-s f. Flüssigkeit 
(App.); liqu-or (ör-is) [liquor aqua Lucr. 1. 454] m. Flüssigkeit, 
flüssige Substanz; liqu-ariw-s zur Fl. geh., als Fl. dienend; lique- 
sc-ére (líc-ui) flüssig werden, schmelzen; (übertr.) weich, schlaff 
werden; liqué-facére flüssig machen, schmelzen; (übertr.) schwächen, 
entkräften; (*liquu-s) Iiquä-re flüssig machen, schmelzen; durch- 
seihen, reinigen, läutern, klären, liqua-ti-o(n) f. das Fltissigmachen 
u. 8. w. (Vopisc.), liqua-tor-iu-m n. Seihgefäss, Durchschlag (Cael. 
Aur.), liquä-bili-s sehmelzbar (App., Prud.), Ufwa-men (min-is), 
-mentu-m n. Brühe (Col, Veget), liquamin-a-tus mit Brühe ver- 
sehen (Apic.), liquamin-0su-s voll Brühe (Marc. Empir.) — con- 
líc-iae (-Aquiae), de-lic-ia (-Bqu-ia) f., &-lic-es m. (PL) Wasser-, 
Dach-rinne, Abzugsgraben (delicia est.lignum, quod a culmine ad 
tegulas angulares infimas versus fastigalum collocatur, unde tectum 
* delicatum et tegulae “deliciares’ Paul. D. p. 73. 2); pro-lic-ere 
(-ui) hervor-rinnen, -fliessen (emanare, effluere Gloss. Isid.). 

lic. — liqu-i flüssig sein, fliessen, schmelzen; lix (lic-is) 
m. Flüssigkeit der Asche, Lauge, (dann allgemein:) Asche (lix 
est cinis vel humor cineri admirtus: nam etiam nunc id genus lixi- 
vium vocatur, Non. p. 62. 11), liz-vu-s, lix-iv-iu-s ausgelaugt, Subst. 
Avia f., -wiu-m n. Lauge; (*lic-ta) Ἱέωα f. Wasser (lixvam namque 
aquam veteres vocaverunt, unde elizum dicimus aqua coctum Varro 
ap. Non. 62. 14); e-liru-s ausgesotten, ganz durchnässt (elirum 
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e liquore aquae diclum Varro l. 1. 5. 109), elirä-re aussieden (Apic.), 
elirä-türa f. Aussiedung (id.); (*pro-hqu-ére hervorfliessen machen) 
pro-lixu-s hervorflessen gemacht -- überflüssig, reichlich, aus- 
gedehnt, weitläufig; (übertr.) freigebig, gefällig (Adv. prolixe), pro- 
lixa-re ausdehnen (Col), prolixi-tä-s, -tü-d-o f. weite Ausdehnung, 
rrr liza-bundu-s (iter libere ac prolixe faciens Paul. D. 
p. „116). 

li-b 6). 

lib. — (*lib-ws) lrbü-re — λείβω; ferner: abschöpfen — 
kosten, geniessen, berühren?"); liba-ti-o(m) f: = λοιβή, liba-tor m. 
Opferer, Spendenbringer, libator-iu-m n. = λοιβεῖον (Vulg.), liba- 
men (mín-is), -men-tu-m n. — libatio; (bildlich) Probe, der erste 
Versuch; delibare abnehmen, abschöpfen, vermindern; prae-libare 
vorher kosten, pro-libare opfern; Lib-er (éri) = «ειβ-ῆνο-ς, 
Libér-a??); (* Leb-a-nt-iw-s) Lebasiu-s (quamvis Sabini Cererem Pa- 
nem appellent, Liberum Lebasium, Serv. Verg. G. 1. 7)?). — lib: 
de-líb-u-ére benetzen, bestreichen (delibuta Prudent. Psych. 312). 

1) Corssen I. 388. 584 ff. B. 19 f. N. 61 (jedoch I. 536*: W. si, 
li; nicht zu r$ fliessen); KZ. III. 261. 808. — C. E. 355. 861. 368. 553. 
— F. W. 169f. 393, 1076; F. Spr. 219. 363. — 2) C. V. I. 258. 1). — 
Fick KZ. XXII 197 ff. — Fritzsche St. VII. 887. 18). — 8) Vgl. Ebel 
KZ. k 295. — F. W. 487: A(f-vn. — 4) Vgl. pag. 664 Anm. 8. — 
5) Vgl. Brugman St. IV. 145. 13). Goetze St. Ib. 208 f. Hehn p. 87 ff. 
(ἐλαίη Od. 5. 476: der wilde, strauchartige, als θάμνος bezeichnete 
Oleaster) Lottner KZ. VII. 176. 76). Pott L! 208. Savelsberg Dig. 
p. 21. — 6) B. Gi. 334a. — C. E. 368. — F. W. 484. 487. — 7) Vgl. 
noch Pape W. und Sch. W. s. v. (letzterer: oder mit λαΐλαφ zusammen- 
hängend?). — 8) Vgl. Bickell KZ. XIV. 432. — Lottner KZ. VII. 174. 
64): libo, Λείβω. Hierzu auch Liber, Libera; auch wohl liberi Kinder, 
vgl. δρόσος, das junge(?). — Sch. W. s. v. — 9) C. V. I. 220. 12): zu 
eißo: „obgleich sich kein zweiter Fall der Unterdrückung eines anlaut. 
1 beibringen lässt“ (dazu führt C. E. l. c. ausser í(fevm, ἴβανος, IBn? 
noch /xu&»: àuxp&» Hes. auf) — 10) Vgl. noch Zeyss KZ. XIX. 180 f. 
— Anders Ascoli KZ. XVII. 279. 14): vragh benetzen: *rihvu-s; vgl. ital. 
rigare, rigagnolo. — Zu sru fluere: B. Gl. 436b. Corssen KZ. X. 19 
(sru, ru, row: rov-ivu-s, ro-ivu-s, rivu-8, vgl. ῥεῦ-μα, ῥέι--εθρο-ν; oder 
sru, ru, TCU: rev-ivu-s, dazu Rev-ate, Re-ate). Walter KZ. XII. 413* 
(8rw sri-vu-8). — Die Ableitung von 8/4 nennt Zeyss l c.',irrig". — 
11) Anders B. Gl. 188b: dih oblinere: li-no, li-tu-m, mutato ἆ in 1; 
dagegen 834a: tip wngere, oblinere. — 19) Vgl. Pauli KZ. XVIII. 928. 
41): „alle Ableitungen aus lictera und liptera, ersteres anlehnend an Skr. 
likh schreiben, letzteres an Skr. lips Schrift, halte ich mit Corssen kr. 
N. 61 sq. für nicht genügend“. — Zu lkh, lipi zieht das Wort auch 
Sehweizer-Sidler KZ. III. 875. XIII. 303. — Vgl. noch Klotz W. s. v.: 
wahrscheinlich von linere, also richtiger mit einem £ [die Ueberlieferung 
ist für Schreibung mit t£, s. Orelli inser. 39]. Ebenso Brambacb Hülfeb.: 
littera besser als tera. — 13) Anders Pauli KZ. XVIII. 22 £.: kli sich 
neigen: *cli-tus, κλῖ-τύ-ς, Abhang, Hügel, nord. hhó Bergabhang, got. 
hlaiv, ahd. hléo Hügel, Grabhügel, got. hlains Hügel; also litus Absen- 
kung, Abdachung am Meere. Suff. -íus zeigt sich noch: Skr. sro-(as 
Fluss, crö-tas Ohr, re-tas Same, vielleicht im lat. pec-tus. — Benary 

61* 
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röm. Lautl. p. 285: likh graben. — Klotz W. s. v.: von linere oder 
legere? vgl. Anrog, Aug», Dóderl 8, 209. 6, 199. — Brambach Hülfsb.: 
litus, nicht littus. — 14) Lottner KZ. VII. 185. 83) stellt imus zu ahd. 
slim Schleim, Schlamm. — 15) F. W. l.c. — C. E. . c.: ,, Kühner wäre 
es ἠῖ-μό-ς Hunger und lé-tu-m dazu zu stellen, obgleich ta-be-s als Ana- 
logie dienen könnte“. — B. Gl. 42b: fortasse cum preta mortuus cohaeret, 
abjecto p et r mutato in I. — Klotz W. s. v.: nach Einigen von 1597, 
daher lethum zu schreiben, was jedoch Handschrr. und Inschrr. nicht be- 
stätigen; vielleicht von einem Stamme leo — Ava, wovon deleo, vgl. 
Prisc. p. 666 und 898 P., ausserdem Döderlein 6. 193, wo er auf λαχεῖν, 
lassus, ὄλεθρος hinweist, während er es 8. 173 ff. auf lévare zurückführt. 
— 16) C. E. l. c. (sonst wurde keine Deutung gefunden). — 17) C. E. 
l c. — F. W. 92. 457: dar daraja zerstóren. — Klotz W. s. v.: deolo. 
— Lottner KZ. VII. 172. 19): deleo, δηλέω. Doch die Bedeutung weicht 
ab und das nächstverwandte δόλος, dolus findet sich in ahd. zala *Trug' 
wieder. — 18) C. E. 361: „mit Benfey II. 120, Diefenbach Wört. I. 36, 
Hehn 422 [2. Aufl. 98 f. 501] halte ich jetzt die Wörter aller andern 
Sprachen für entlebnt aus daf«“. — Vgl. Lottner KZ. ΥΠ. 176. 76): 
„dass sich hierzu im Norden kein Analogon findet, ist natürlich. Der 
Baum selbst fehlt. Goth. alev ist trotz seines a entlehnt". — Vgl Mikl. 
Lex. p. 502 s. v.: olej (nsl. olej, oli m., olje n., serb. olaj, bóhm. pol. 
olej, lit. alejus, goth. alev, ahd. oli, nhd. öl). — Pauli KZ. XX. 340 
zweifelt noch (oliva, falls es entlehnt ist; wo nicht, so ist auch goth. 
alev nicht entlehnt und dann das v urspr). — 19) Corssen N. 275: die 
Gesammtheit der Fülle bezeichnet -tat auch in fici-ta(t)-8, olivi-ta(t)-s 
Feigenernte, Olivenernte. — 20) B. Gl. 384b. — Corssen I. 509 f. B. 
422 f. — F. W. 168. — Anders C. E. 456: rik räumen, leeren, vgl. 
deutsch: lassen, zerlassen, Zend ric ausgiessen, von Justi wohl mit Recht 
mit ríc verlassen identificirt. — Wieder anders Windisch K. B. VIII. 
44 f.: W. valk, durch Umstellung vliqu; : (liqui) wird wohl aufzufassen 
sein wie in írint neben terni, irivi, tritum neben tero, crimen neben cerno 
u. 8. w. und £ (lt , liquet) wie in vigor, vigeo (mit liquor stimmt corn. 
glibor sogar im Suffix) — 21) Vgl. C. V. I. 330. Mangold St. VI. 165. 
Bickell KZ. XIV. 432: I; λιπαίνω, λείβω, libare causativ (wahrsch. mit 
schliessendem bh: ἄ-λείφω, goth. sa-lbon). — Aehnlich Lottner KZ. VII. 
28: delibuo, ἀλείφω (inlautend media statt aspirata); vgl. noch Anm. 8. 
— 922) Anders Grassmann KZ. XVI. 107 (Hehn p- 70): einfach der Freie, 
die Freie; Uebersetzung von Avcıog oder Ελευθέριος, für die betreffenden 
Gottheiten sehr bezeichnend. — Vgl. Cic. n. d. 2. 94. 62: hunc dico 
Liberum. Semele natum, non eum, quem nostri majores auguste sancteque 
cum Cerere et Libera. consecraverunt. Dazu Schoemann: hunc Liberum 
Semele natum d. h. den griech. Dionysus, auf welchen wegen gewisser 
Aehnlichkeiten der Name des altitalischen Naturgottes Liber übertragen 
wurde. Aber wührend jener Dionysus, wenigstens nach Cicero's Meinung, 
ein vergötterter Sterblicher war, galt Liber für einen geborenen Gott. 
labera, ebenfalls altitalische Góttin, wie ihre Mutter Ceres: beide aber 
nachher mit griech. Gottheiten, der Persephone und Demeter, iden- 
tfieirt. — Klotz W. s. v.: Liber, der altital. Gott der Fruchtbarkeit, 
später Bezeichnung des Bacchus (entweder von liber, Avaiog, der sorgen- 
lósende Gott, oder von liberi Kinder, gr. κόρος, als Sohn der Semele 
oder der Ceres, wie Libera, Proserpina als Tochter der Ceres, s. Har- 
tungs Relig. d. Röm. I. 196 ff.). — 23) Corssen B. 477. 

e ——s ui 
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1) ΕΙΚ lassen, räumen, leeren; freilassen, über. 
lassen, preisgeben; hinterlassen; lassen = hingeben, 
feilhaben. — Skr. riK id. (PW. VI. 344). — Speciell lateinisch: 
sich erstrecken, ausdehnen; hinreichen, darreichen, dar- 
bieten (Corssen l. c.). 

lip. 
λιπ. — Aein-w lassen, verlassen, zurücklassen, hinterlassen; 

verlassen = im Stiche lassen; daraus intr. ausgehen, schwinden, 
vergehen; Pass. zurückgelassen werden, zurückbleiben, bleiben (Fut. 
λείψω, Aor. ἔ-λιπ-ο-ν, ep. Almov, Med. ἐ-λιπ-ό-μην bei Hom. in pass. 
Bed., Perf. λέ-λοιπ-α, Pass. λέ-λειμ-μαι, Aor. P. ἐ-λείφ-θη-ν, λίπεν 
st. ἐλίπησαν ll. 16. 507, Fut. P. λειφ-θή-σο-μαι, Fut. 3. λε-λείψο- 
μαι, Fut. λείψομαι nur in pass. Bed. Her.); Nbf. λι-μ-π-άνω von 
Thukyd. an (κατα-λιμπάνουσιν 8. 17) vereinzelt im Prüsensstamm !). 
— (Άιπ-ερο vgl. βλαβ-ερο» Armeg-ıvo, Auneg-vo, ιπερν-ητ, vgl. yvuvo, 
γυμν-ητ) λιπερν-ή-ς (im Sinne von Asımöusvog) zurückbleibend — 
verkommen, kümmerlich (6 &x πλουσίου πένης Hes.), fem. λιπερνῆτ-ι-ς 
(ιδ-ος) E. M. 566. 50; λιφερνοῦντας πενιχρούς (Suid.)?); ἆ-λιπ-ής 
unaufhörlich (Porphyr.) — λιπο-: Awvo-fiog den das Leben ver- 
lassen hat, todt (Hes.), λεπό-γαμος die Ehe verlassend (Eur. Or. 
1305), λιπο-ναύτης die Schiffe verlassend (Theokr. 13. 73) u. s. w.; 
λιπεσ-ήνωρ den Mann verlassend (Stesich. bei Schol. Eur. Or. 249). 

λειπ. — λείπω (siehe oben); (λειπ-τι) λεῖψι-ς f. das Verlassen 
(E. M.), λείψ-ανο-ν n. Ueberbleibsel, Ueberrest?); λεῖμ-μα(τ) n. 
id. (musik. die kleinste Pause), λειµµατ-ι-αἴο-ς von der Länge eines 
λεῖμμα; ἄ-λειπ-το-ς nicht zurückgelassen. — λειπο- (richtiger λιπο-, 
vgl. Bekker ad Apoll. Synt. p. 414): λειπό-δερμος ohne Haut, Asıno- 
θυµία f. Ohnmacht, λειπό-στρατος den Kriegsdienst verlassend, Ası- 
πυρία 8. pag. 542; λείψ-: -ανδρος den Mann verlassend (Schol. 
Eur. Or. 250); λειψιφαής (µήνη, mit abnehmendem Lichte, sp. 
Dicht.), λειψό-θριξ der die Haare verloren hat (Ael. h. a. 14.4) u. Β. w. 

λοιπ. — λοιπ-ό-ς übrig gelassen, übrig, rückständig (τὸ λοι- 
πόν, τὰ λοιπά im übrigen, in Zukunft, τοῦ λοιποῦ fernerhin, fortan); 
λοιπ-ἄ-ς (dó-og) f. Rest, Rückstand, Schuld (Sp.), Demin. λοιπαδ- 
ἄριο-ν n., λοιπάξο-μαι im Rest, Rückstand bleiben (Schol Ar. 
Plut. 227). 
| Aık. — Wahrscheinlich erhalten in: (4:9) Aiccupev: ἑάδωμεν 
(Hes.); (uxo) Mccoüc'* δεοµένους (ἐλλιπεῖς) καὶ τοὺς ἡσυχῆ φαλα- 
κρούς id. d.h. denen allgemach die Haare ausgehen (λιποτριχεῖς). 

rik. 
ric*). — por-ric-öre (.rec-i, -rec-tu-s) vgl. pag. 491, dar- 

reichen (von den Eingeweiden des Opferthieres), den Göttern zum 
Opfer hinlegen (exta deis quum dabant, porricere dicebant Varro 
r. r. 1. 29) [anders Paul. D. p. 219: porriciam porro jaciam]; 
(übertr.) hervorbringen (dicitur porca, quod ea seges frumentum 
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porricit von dem Ackerbeete Varro 1. c.); porric-iae f. Pl. die den 
Göttern geweihten Opferstücke eines Thieres (Arnob. 2. 231). 

ric*) ausdehnen. — TIc-a f. Ueberwurf, Mantel, Frauen- 
kapuze, Schleier, Demin. ricu-la f., ric-inu-s beschleiert (Varro ap. 
Non. p. 539. 26), ricinium n. viereckiger Ueberwurf, Frauen- 
toga, ricini-a-tu-s mit dem ricinium bekleidet (Fest. p. 277. 1). 

lik. 
lic. — lYe-ére (-w, itum) feil sein, zum Verkaufe stehen; 

gelten, werth sein; licet (lic-wit, -Y-tu-m est) es ist feil, es steht 
frei, es ist gestattet (licessit st. licuerit Plaut. Asin. 3. 3. 13); in 
der Bedeutung einer Concessivparticel: zugegeben dass, wenn auch, 
gesetzt auch, obschon°); Part. licen-s frei, willkürlich, ungebunden, 
zügellos (Adv. licen-ter), licent-ia f. Freiheit u. Β. w. (licentia-tü 
Laber. ap. Non. 212. 6), licentiosu-s voll Willkür, ausgelassen, 
muthwillig; lic-i-tu-s frei, gestattet, erlaubt (Adv. -fe, -to); lic-eri 
(lick-tu-s sum) für sich käuflich machen, auf eine Waare als Käufer 
bieten; tibertr. den Preis bestimmen‘ taxiren; Frequ. lici-tà-ri = 
liceri; (übertr.) streiten (licitati in mercando sive pugnando conten- 
dentes Paul. D. p. 116), licitä-ti-ö(n) f. das Bieten, das Aufgebot, 
die Versteigerung; pol-licéri (vgl. pag. 492) für sich anbieten, 
sich erbieten, zu leisten versprechen, zusagen, verheissen; Part. n. 
pollici-tu-m (als Subst.) das Versprochene, das Versprechen; Frequ. 
Intens. pollici-tari, pollicitä-ti-ö(n) f. Verheissung, Versprechung, 
pollicita-tor m., -triz f. Versprecher (in) Tert. — (*lieu-s dar- 
gereicht, dargebracht) delica-re dargebracht machen = weihen, 
widmen. — pol-lex (Rc-is) m. der ,,darreichende^ Finger, der 
Daumen?) (dann auch: die grosse Fusszehe — al-lex nach Gloss. 
Isid., vgl. Plaut. Poen. 5. 5. 31). — (*lic-ta, lic-sa) lixa f. der 
Feilhabende = Marketender?); Plur. Lagertross (aus Marketendern, 
Dienern, Köchen u. s. w. bestehend), lix-iö(n) m. Marketender, 
Trossknecht (Gloss. Isid.). 

lígu. — li-n-qu-ére (liqui, -lic-tws) verlassen, zurticklassen, 
hinterlassen; unterlassen, aufgeben; de-linquere fehlen — deficere; 
verfehlen, sich vergehen; Part. als Subst. n. delic-twm Fehler, Ver- 
gehen, Verbrechen; deliqu-uu-s, delic-uws fehlend (mi domi deli- 
cuum'st Plaut. Cas. 2. 2. 33), deliqu-iu-m n. das Fehlen, der Mangel 
(deliquio zum Schaden Plaut. Capt. 3. 4. 93), delic-tor m. Stinder 
(Cyprian.), delinquent-ia f. = delictum (Tert.); re-linquére zurück- 
lassen, hinterlassen, überlassen, preisgeben, aufgeben, verlassen; 
re-lictiö(n) f. das Verlassen, relic-tu-s (fus) m. id. (Gell, 3. 1. 9), 
ré-liqu-u-s (re-Rc-uu-s Lucr. 1, 561. 4, 977) = λοιπ-ό-ς, reliqua-ri 
im Rückstande sein, schulden (reliquavit Dig. 34. 3. 9), reliqua-tor 
m. der im R. Seiende (Dig.), fem. -trix (Tert.), reliqua-ti-o(n) f. 
Rest, Rückstand (Dig., Tert.); reliqu-iae f. das Uebriggebliebene, 
Ueberreste, Reste, Rest; de-re-linquére durch günzliche Trennung 
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verlassen, im Stiche lassen, hinterlassen (Sp.), derelic-tw-i (habere 
Gell 4. 12) Vernachlässigung, Hintansetzung, derelic-ti-ö(n) f. id. 
(Cie. off. 3. 6. 30). 

lük*). 
.. luc. — pol-lüc-dre (-Wxi) darbringen, opfern (sacra offerre; 

vgl. Jovi dapali culignam vini polluceto Cato τ. r. 132); Part. als 
Subst. pol-lüc-tu-m n. dargebrachter Schmaus, Opferschmaus (altl. 
decima po-louc-ta der dargebráchte Zehent des Hercules; id dicitur 
polluctum, quod. a porriciendo est. ficlum; quom enim ex mercibus 
Iibamenta porrecta sunt. Herculi in aram, tum polluctum est, Varro 
|. l. 6. 7. 54), Adv. polluc-te kostbar, reichlich darbringend, polluc- 
tura f. köstliches Mahl, Schmaus, polluc-i-bili-s herrlich, prächtig, 
reich (Adv. -ter), pollucibili-ta-s f. Pracht (Fulgent.). — (luc-tu-s) 
luxu-s (4s) m. Pracht, Aufwand, Verschwendung, Schwelgerei, 
Ausschweifung; luxür-ia, -ie-s f. Ueberfluss, Ueppigkeit, Schwel- 
gerei, Muthwille (Gen. luxurii Gracch. ap. Gell 9. 14), luzuria-re, 
-ri Ueberfluss haben, üppig sein, schwelgen, muthwillig sein, /uxuri- 
ösu-s (Adv. -0se) übermässig, schwelgerisch, ausschweifend; luxari 
schwelgen (Plaut. Ps. 4. 7. 6). 

B. Gl. 321b; KZ. III. 18. — C. E. 465; KZ. II. 336. 339. III. 408 f. 
— Delbrück KZ. XXI. 75. — F. W. 168. 393. 487; F. Spr. 106. 220. — 
Fritzsche St. VII. 388. 24). — Kuhn KZ. Il. 470, — Pott KZ. VI. 104. 
— Verner KZ. XXIII 98. — 1) C. V. I. 220. 13). 248. 257. 10). — 
2) Curtius St. III. 198 f. — 3) Curtius St. Ib. 296: vgl. Λείψ-ανον mit 
£0-avo-», τραύσ-ανο-ν oder τραύξ-ανον (W. τρυγ) mit dem gleichbedeu- 

. tenden gevy-&vo-v; rein formal verschiedene Doppelbildung. — 4) Corssen 
I. 368. 500. II. 208. B. 89; KZ. XVIII. 207. — Curtius KZ. III. 158: 
porricio = pro-jicio; ferner zu Skr. lap loqui λακεῖν: lic-eri, polliceri = 
ver-sprechen (vgl. dagegen C. E. 456). — Schweizer KZ. II. 365 ist un- 
entschieden. — 5) Vgl. noch C. V. II. 984. ScehWweizer-Sidler KZ. XII. 
302. Froehde KZ. XXII. 259: licet. = κατα-, ὑπο-λείπεται, Intr. zu lín- 
quere; vgl. pendet zu pendére, jacet zu jacére, candet zu accendere. — 
6) Corssen l. c. — Anders Froehde KZ. XXII. 257: pa vermögen, polleo, 
vgl. ὃ μέγας δάκτυλος. — 7) Fick W. und Spr. l. c. — Angermann St. 
V. 387: „vielleicht“ (wie nach Corssen I.? 180: noxa für *noc-ta). 

2) RIK ritzen, aufreissen, zerreissen. — Skr. rikh, 
vgl. rekha ein (geritzter) Streifen Linie, Zeichnung, 2gelxo, ἐρέχθω; 
likh (= älterem rikh) 1) ritzen, aufreissen, furchen, kratzen, 
2) durch Ritzen u. s. w. hervorbringen, eine Linie ziehen, ein- 
ritzen, einkraizen, reissen, zeichnen, schreiben, niederschreiben, 
malen, 3) glätten, poliren; ric, lig rupfen, abreissen, daher ab- 
weiden, ἐρέπτομαι (PW. VI. 348. 350. 429. 535). 

rik. | 
fix. — ἐ-ρείκ-ώ zerreissen, zerschneiden, zerrupfen, zermal- 

men, zerschroten (von Hülsenfrüchten); intr. bersten, brechen (Aor. 
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ἤρειξα; intr. ἤρικε κόρυς 1l. 17. 295; sp. Dichter auch trans. Perf. 
ἑρ-ήριγ-μαι), (ἐρεικ-τι) ἔρειξ-ι-ς f. das Zerreissen u. s. w. (N ἐσχισμένη 
γῆ E. M. 372. 11)1). — ἐ-ρέχ-θ-ώ (Sex : Sein = ἐρηρέδατ' : ἐρείδω) 
zerreissen, hin und her zerren (Od. 5, 83. 157 θυμόν), umher- 
schleudern (νῆα ἐρεχθομένην ἀνέμοισιν Ἡ. 23. 317)'); Ἔρεχθ-εύ-ς 
(= Erderschütterer, ἐνοσίχθων) m. ein Sohn der Erde, Urheros 
Athens, hatte mit der Athene das Heiligthum auf der Akropolis 
gemeinsam (Ἠρέχθειον), Ἐρεχθεῖδαι dessen Nachkommen, die Athe- 
ner überhaupt ?). 

ῥιπ. — ἐ-ρείπ-ω niederreissen, umstürzen, niederwerfen, zer- 
stören, intrans. stürzen, niederstürzen, fallen (Fut. ἐρείψω, Aor. 
ἤρειψα, intr. ngum-o-v, Perf. κατ-ερ-ήριπ-ε-ν Il. 14. 55, Pass. do- 
ἤριμ-μαι, Plusqu. ἑρ-έριπ-το Il. 14. 15, ἤρειπ-ο Plut. Brut. 42, 
Aor. Pass. n-gelp-9n-v)?); ἐρείπ-ιο-ς einstürzend (oixíe, Philo), ἐρείπ- 
ıo-v n. (meist Pl.) das Eingestürzte, Trümmer, Ruinen, Ueber- 
bleibsel; (ἐρειπ-τι) ἔρειψι-ς f. das: Niederreissen, Zerstören (Sp.), 
ἐρείψι-μο-ς eingestürzt (Eur. I. T. 58), ἐρειψί-τοιχος Mauern nieder- 
reissend (Aesch. Sept. 863); ἐριπ-όω (E. M.), ἐρειπ-ό-ω, -10- (Lex. 
Eccl) = ἐρείπω, ἐρειπίω-σι-ς f. Einsturz (Zonar.), &gsim-wv (ῶν-ος) 
m. Trümmerstätte (Inser. 2554). — ἐ-ρέπ-τ-ο-μαι abrupfen, ab- 
reissen, abweiden (Hom. nur Part. ἐρεπτόμενοι λωτόν, xoi λευκόν, 
πυρόν, δηµόν, von Menschen: geniessen, λωτόν Od. 9. 97; ἐρεπτό- 
µενον τὰ τῶν ἐχόντων ἀνέρων Arist. Equ. 1295), act.: xovígv 6’ 
ὑπέρεπτε ποδοῖῖν ll. 21. 271 = wegraffen, wegsplülen*); édgémro: 
τρέφω (Hes.) — ἐρίπ-να, ion. -vn, f. Absturz, abgerissener jäher 
Felsen; (übertr.) schroffe Höhe. 

MK. — (x zu y erweicht) ὁὀ-λίγ-ο-ς (vgl. Skr. lec-a von lig 
= ric Particel, minimum, ein Bischen PW. VI. 573) wenig, ge- 
ring, klein®) (Comp. ὀλιγῶ-τερο-ς erst Sp., Superl. ὀλίγ-ιστο-ς bei 
Hom. nur ll. 19. 223), óAwo-e-ró-; der wenigste Theil (χρόνος 
Soph. Ant. 621); ὀλιάκις wenigemal, selten, ὀλιγα-χοῦ an wenigen 
Orten, ὀλιγα-χό-θεν von w. O. her, ὀλίγ-ινθα = µίνυνθα (Hes.), 
ὀλιγ-ήρης = ὀλέγος (Nic. Th. 284). — Comp. (ὀλιγ-ιων, ὀλιδ-ιων) ὁλί- 
Cuv poet.; ὑπ-ολίζων (nur λαοὶ δ ὑπολίζονες ήσαν Il. 18. 519)9); 
Afóv [schreibe A/fov]" ἔλαττον. λιζῶνες [Akoves?]' ἑλάττονες. λισσόν 
(= Axjov?)' ἕλασσον (Hes.); ὁλιζό-τερο-ς = ὀλίζων Opp. Νίο, AL. 
ὁλιζό-ω kleiner machen (Euseb.). 

ric?). — (ric-ma) rI-ma f. Riss, Ritze, Spalte, Demin. rimit-la 
f., rim-0su-s voll Risse u. s. w. (ritzig — nicht verschwiegen, auris 
Hor. s. 2. 6. 46), rima-ri (-re) aufreissen, aufwühlen, übertr. durch- 
forschen, ausforschen, rima-ti-m durch die Ritzen (Marc. Cap.), 
rimä-ior m. Forscher (Arnob. 5. p. 161), rima-bundu-s durch- 
forschend, betrachtend (App. Met.) — rig (c zu g erweicht): 
ri-n-g-i sich aufreissen, sich spalten, aufspringen (radices supra 
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terram aére frigidiore ringuntur Varro r. r. 1. 45), auseinanderklaffen 
== den Mund aufsperren, Part. ric-tws; ric-tIu-m n., ric-tu-s (tus) 
m. Aufsperrung, Kluft, Oeffnung des Mundes, Maules, Rachens. 
— (*rig-ta, *ric-ta) rixa f. (das Maulaufreissen?) Hader, Zank, 
Streit), rix-0su-s zünkisch, rixa-ri zanken, streiten (-re Varr. ap. 
Non. p. 477. 22), riza-tor m. Zünker, rixatór-iu-s zum Zank geh. 
(Fronto). 

rip. — TIp-a f. Absturz, Abfall (zum Flusse), Ufer?); Demin. 
ripu-la f.; rip-ensi-s, -ariw-s, ari-ensi- am Ufer befindlich. 

B. Gl. 333b. — C. E. 714. — F. W. 168. Spr. 106 (rik); jedoch 
W. 389. 483, Spr. 359: rikh, rik; rip europäisch; ebenso KZ. XIX. 263 f. 
— Froehde KZ. XXII. 264. — Goetze St. Ib. 172. — 1) C. V. I. 220. 10). 
II. 848. — 2) Vgl. Pott KZ. IX. 404 Εξ: etwa zu verstehen von der durch 
Erdbeben und Meeresfluth 'zerrissenen? Küste; oder als Beschützer des 
Ackerbaues 'Erdaufreisser! (ῥηξίχθων) mittelst Pfluges. — Vgl. noch 
Hartung Rel. u. Myth. d. Gr. IlI. pag. 226 Anm. — 8) C. V. I. 220. 11): 
offenbar verwandt mit óízvo; II. 142. 97). — 4) C. V. I. 238. 5): „viel- 
leicht mit rap-io, &enaf, ἁρπάζω verwandt. Im PW. wird es zu W. rig 
gestellt, deren Bedeutung allerdings trefflich stimmt‘. — 5) B. Gl. 334a: 
lic parvum, exiguum esse (Benfey huc trahit ὀλίγος). — C. E. 378. 606. 
— Chalkiopulos St. V. 344. — L. Meyer KZ. VI. 293. — Tobler KZ. ΙΧ. 
263 (der auch λείπ-εσθαε, lig-, linqu- herbeizieht). — Sch. W. s. v. — 
Anders B. Gl. 24a: álpa pareum, paulum, exiguus; fortasse ὀλίγος huc 
pertinet, mutata tenui ın mediam et inserto i sicut. δολιχός contra dirgha 

. — 6) La Roche: ὑπ ὀλίζονες (ὑπὸ zum Verbum), der zugleich 
leugnet, dass ὑπό bei Homer „ein wenig‘ bedeute. — 7) Corssen l. 639 
und F. W. 388, Spr. 358: rag klaffen, Nbf. rig, ring. — 8) Ebel KZ. 
IV. 343, — 9) Zu rs fliessen: Corssen I. 534 und Zeyss KZ. XIX. 180 f. 
(Ufer als benetztes, bespültes, triefendes, tropfendes). — Ganz unrichtig 
Benfey KZ. II. 310: Skr. ap Wasser: *ad-ap, *ad-ip, (d zu r, vgl. ad, 
unda, arundo) *ar-ip-a, r-ip-a am Wasser = Ufer. 

[d 

R1G Activ: hüpfen machen, beben machen; Med. hüpfen, 
beben, zittern, zucken, — Skr. reg id. (PW. VI. 430). 

lig (europüisch). 
MY. — d-18-4y Intengivform: (ἐ-λε-λιγ-) ἐ-λε-λίζω (Act.) er- 

schüttern machen, erschüttern, schnell wenden, umkehren; (Med.) 
beben, erzittern, fortschnellen (Fut. ἐλελίξω», Aor. dfe, Med. 
ἐλελιξά-μενο-ς Il. 2. 316, ἑλέλωκ-το Tl. 11, 39. 13, 558, Pass. ἔλε- 
λίχ-θη. 3. Pl. ἑλέλιχθεν Il. 6. 109); ἐλελίχθ-η-μα(τ) n. Erschütte- 
rung (σεισμόν Hes.); ἐλελί-στροφε' εὔστροφε, ὁλόστροφε (id.); ἐλελί- 
χθων erderschütternd (Βάκχιος Soph. Ant. 154, Ποσειδῶν Pind. P. 
6. 50, τετραορία ibd. 2. 4). 

C. V. I. 189. 32). 323. 64). — F. W. 169. 1076; F. Spr. 220; KZ. 
XIX. 252 f. — Froehde KZ. XXII. 550. — Buttmann Lexil. I.* 190 und 
Sch. W. s. v. zu ἑλίσσω. — Brugman St. VII. 3834 und Fritzsche St. VI. 
288: var-var = Fel-Fei-iko. 
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RIGH lecken. — Skr. rih lecken, belecken, liebkosen; lih 
lecken, belecken, leckend geniessen (PW. VI. 352. 547). 

λιχ. 
Mx. — (Ἠλιχ-μο) λιχ-μά-ώ, λιχ-μά-ζω, (ὰιγ-μανω) λιχμαίνω 

lecken, belecken. — λιχνά-ζων (περιλείχων τὸ στόµα Hes.), λίχ-νο-ς 
lecker, lüstern, naschhaft (Alyvos‘ ἐπιθυμῶν Hes.; Adv. -νω-ς Sp.), 
λιχνό-τη-ς (τητ-ος) f. Leckerei, Näscherei (Schol Ar. Av. 1690), 
λιχν-ώδης — λίχνος (Suid.); λιχν-εύ-ώ Act. = Auyuco, Med. lecker 
sein,' Auve(.)-ln. f. = λιχνότης (λιχνία" ἁπλησιία Hes.), Alyvev- 
ue(r) n. leckeres Essen (Sophr. ap. Ath. 3. 86d.). — λιχ-ανό-ς m. 
Zeigefinger (mit dem man leckt); λιχ-ά-ς (άδ-ος) f. Zwischenraum 
zwischen dem ausgestreckten Daumen und Zeigefinger. — λιχ-μ-ά-ς 
(άδ-ος) beleckt (von einem Grase, ἣν τὰ ἑρπετὰ ἐπιλείχουσι Hes.); 
(Aıyu-neo, λιχµ-ηρ-ες) λιχµήρ-ης leckend, züngelnd (wie die Schlangen, 
Nik. Ther. 206). 

λειχ. — λείχ-ω = λιχµάω u.8. w. (Aor. ἔ-λειξα); «Αειχ-ήνωρ 
Leckmann, «4ειχο-μύλη Leckmühle, .4ειχό-πιναξ Tellerlecker (Batr. 
29. 205. 219. 233). — λειχ-ήν (nv-os) m. Flechte, an Bäumen, Haut- 
ausschlag (von der leckenden, kriechenden, fliessenden Ausbrei- 

tung)!), λειχην-ι-άω Flechten haben (Theophr.), Λειχην-ώδης flechten- 
artig (Hippokr.). 

λοιχ. — αἴματο-λοιχό-ς blutleckend (ἔρως Aesch. Ag. 1478 D.). 

lig. 
li-n-g-ére (linzi, linc-tu-s) — λείχω; Üig-urire = λιχνεύω, 

liguri-tor m. Leckermaul, liguri-ti-o(n) f. Leckerhaftigkeit; sub-ling- 
Lö(n) m. Unterbelecker der Schüsseln (Plaut. Ps. 3. 2: 103). — 
(lig-ma) 11-ma f. Feile?), Demin. lzmá-la f., limä-re feilen, glätten, 
poliren, abfeilen, aussondern, vermindern, Part. limä-tu-s (Adv. 
fein, geglättet, Demin. limatt-lu-s (Cic. fam. 7. 33. 2), limà-ti-o(n 
f. das Feilen. 

Lehnwort: lichen (én-is) = λειχήν. 

Ascoli KZ. XVII. 272. 280. — B. Gl. 334a. — Corssen I. 81. 86. 
B. 68. — C. E. 194; KZ. II. 328. 333; C. V. I. 220. 14). — F. W. 169. 
393. 487; F. Spr. 221. — Fritzsche St. VII. 387 *). — Lottner KZ. VII. 
27f. 167. — 1) F. W. l. ο. — Pictet KZ. V. 340. 7): noch näher steht 
Skr. rshja eine Art von Aussatz (von rsh ire, se movere). — Vgl. Miklo- 
sich Lex. 841: lisaj, Asıynv, impetigo; bulg. lisij, Gech. lisej, poln. liszaj, 
oserb. para; lisavu impetigine laborans; lisajevateti lichene laborare. 
— 9) F. W. l. c. | 

RIP schmieren, salben, kleben. — Skr. rip 1) schmieren, 
kleben, 2) anschmieren = betrügen; lip 1) beschmieren, be- 
streichen; besudeln, 2) schmieren, anheften; pass. kleben, haften 
(PW. VI. 348. 543). 
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lip. 
Aim. — λίπ-α (Hom. stets Am’ ἐλαίῳ ἀλεῖψαι, ἀλείψασθαι, 

χρῖσαι, χθίσασθαι und ohne ἐλαίω: Alm’ ἄλειψεν Od. 6. 227) mit 
Oel (salben)"). — Aír-oc n. Fett, Fettigkeit, Aln-ag n. id. (sp. Med.), 
λιπ-ώδης fettartig, Fett (Theophr.); Az-«o fett sein; (auch) mit Fett 
bereitet, gesalbt; Λιπό-ω glänzen, feingesalbt sein (Od. 19. 72); 
fett machen, salben (Nik. Ther. 81); Aına-fw fett machen, düngen, 
einschmieren, einsalben, Λιπα-σ-μό-ς m. das Fettmachen u. 6. w., 
λίπα-σ-μα(τ) n. das Fettmachende, Fett; (An-avjo) λιπαίνω — 
lunakoo, λιπαν-τ-ικό-ς salbend (Schol Od. 6. 227), λίπαν-σις f. — 
λιπασµός. — λιπ-αρό-ς fett, gesalbt, von Oel und Salbe glänzend; 
glänzend, schimmernd, prächtig, schön (nitidus); übertr. reichlich, 
behaglich; (vom Boden) fett, fruchtbar, Λιπαρό-τη-ς (τητ-ος) f. das 
Fettsein, sp. auch Glanz; λιπαρ-ία f. id. (Diosc). — λῖπ: λῖπ- 
αρ-ής klebrig — beharrlich, eifrig, anhaltend?), λιπαρέ(σ)-ω be- 
harren, ausharren, beharrlich bitten, flehen, Λιπάρη-σι-ς f. das in- 
brünstige Flehen (Sp.); Λιπαρ-ία, ion. -n, f. Beharrlichkeit, Aus- 
dauer (καὶ «gern Her. 9, 21. 70 und Sp.). — λιμφ-ό-ς συκοφάντης, 
φειδωλός (schmieriger Kerl); Asup-sv-w’ ἀπατᾶν (anschmieren). Hes. 

λειπ. — ἀ-λείφ-ώ bestreichen, salben, Med. sich salben (Fut. 
ἀλείψω, Aor. ἤλειψα und Hom. auch ἄλειψα, Pass. ἠλείφ-θη-ν, 
Conj. ἐξ-αλιφῇ Plato Phaedr. 258b, Perf, ἆλ-ήλιφ-α, Pass. ἆλ-ήλιμ- 
μαι, Inf. ἐξ-ηλεῖφ-θαι Plut. Symp. 8. 7. 4)9); Verbaladj. ἀν-ήλειπ- 
το-ς unbestrichen, ungesalbt (falsch nach B. A. 896 ἀν-άλειπτος): 
ἀλειπ-τ-ικό-ς zum Salben geh. (of aA. in der Ringkunst geübt); ἀλείπ- 
τη-ς m. Salber, Ringmeister, überh. Lehrmeister (Plut. Perikl. 4); 
ἀλειπ-τήρ (-τῆρ-ος) m. (id.), ἀλείπ-τρ-ια f., ἀλειπτήρ-ιο-ν n. Ort zum 
Salben; (ἀλειπ-τι) ἄλειψι-ς f. das Salben; (ἆλειπ-ματ) ἄλειμ-μα n. 
Salbe, Fett, Oel, Demin. ἀλειμμάτ-ιο-ν n., ἀλέιμματ-ώδης salben- 
artig (Hippokr.); ἄλειφ-α, ἄλειφ-αρ (ατ-ος) n. = ἄλειμμα (Pech 
zum Verkleben der Weinkrüge, Theokr. 7. 147); ἀλειφατ-ί-τη-ς 
(ἄρτος) mit Oel oder Fett gebackenes Brot (Epicharm.) — ἁλέ- 
φεσσι᾽ στέατι. ἀλεφάτισον ἄλειψον (Hes.). 

λοιπ. — ἀ-λοιφ-ή f. Fett, bes. Schweinefett, Salbe (das Salben 
Plut. Thes. 23), ἆλοιφα-ῖο-ς zum Salben (λέπος Lykophr. 579). 

lip. 
lip. — (*lipus) lippu-s triefäugig; dann: schlechtsehend, 

halb blind, Demin. lippü-lu-s (Arnob. 7. 34); lippi-re triefäugig 
sein, an den Augen leiden (übertr. brennen, lechzen Plaut. Curc. 
2. 3. 37); lippi-ti-d-o. (in-is) f. Triefäugigkeit, überh. Augenleiden 
(bei den Römern infolge des Klima's sehr gewöhnlich). 

Lehnwort: adep-s (tp-is) comm. (= ἄλειφαν d statt i, vgl. 
Ὀδυσσεύς Ulixes u. s. w. pag. 336; Nom. Sing. adip-e-s Prisc. 7, 
8. 41. 5, 8. 42, Neue I. 135, spätlat. alipes App. Prob. 199. 2. K.) 
Fett, Schmalz (vom Baumstamm: Splint, alburnum, Plin.)*); adip-eu-s 
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aus Fett bestehend (Hieron.), adip-ali-s fettig (Arnob.); (*adip-u-s, 
*adipü-re) adipü-iu-s mit Fett versetzt, Fett, als Subst. n. fettes 
Backwerk; übertr. (dictio) schwülstig, überladen. 

B. Gl. 384a. — C. E. 266: C. V. I. 918. 3). 1I. 388; KZ. lI. 336. 
IH. 417. 14). — F. W. 169. 174. 394; F. Spr. 221. — Lottner KZ. 174. 
65) (der auch delibuo hieher zieht) — L. Meyer KZ. V. 386. — Pauli 
KZ. XVIII. 10. 16). — 1) C. E. l. c: ,,Aíxa ἀλείφεσθαι Thukyd. 1. 6 
und sonst beseitigt jeden Zweifel, wie das homer. Alm’ zu ergänzen ist, 
was Kissling KZ. XVII. 201 verkennt". Kissling sagt nun Ἱ. c.: Alz 
alter versteinerter Instrumental; dann ist die Verbindung mit einem 
Dativ, der ja die Functionen des Instr. ererbte, durchaus natürlich: 
Alza aus "λίπεσα, wie σάφα aus *odpeoa, raza aus rayefa. — Ebenso 
Ameis-Hentze ad Od. 8. 466: λίπα ein alter erstarrter Instr. als Adverb: 
fett, glänzend (vgl. noch Döderlein nr. 2428, Sch. W. s. v.) — Herodian 
bei Eust. zu Od. 6. 215 erklärt Ana für einen Dativ (το λίπα: Λίπαϊ, 
Ana, verkürzt Alma). Ebenso Faesi ad l. c.: = Aízat ἐλαίω mit Olivenöl, 
eigentl. Olivenfett. — Als Adv. fassen die Form noch: Ameis-Hentze ad - 
Od. 3. 466. Classen ad Thuk. l. c. Döderlein n. 2428. Sch. W. s. v. 
— Pape: adverb. gebrauchter Accus. — L. Meyer Ἱ. c.: ,,Aexí? ist übri- 
gens noch nicht völlig klar“. — 2) C. E. l. c. — Dagegen Kissling |. c.: 
„der Bedeutungsübergang sehr bedenklich. Lieber zu λείπω, goth. leiban, 
intr. übrig bleiben = beharren“. [Jedenfalls ist der Wechsel der Quan- 

titàt auffallend.] — 3) Curtius griech. Schulgramm. 8. 275. $. 278 Anm. 
trennt richtig: ἆλ-ήλιφ-α; dagegen F. W. l. c.: ἆ-λή-λιφ-α. — Bickell 
KZ. XIV. 432: li flüssig, klebrig sein; causat. Secundürwurzel mit 
schliessendem bAÀ scheint sich hierzu in ἆ-λείφαω, vgl. mit goth. sa-lbon, 
vorzufinden. — Kissling 1. c.: = *6e-Así(go, etwa einólen, goth. salbön 
aus *sa-libön. — 4) Vol. Corssen I. 224. N. 276; C. E. 1. c.; Hintner 
etym. Wört.; G. Meyer St. V. 54; Müller KZ. V. 152. 2); Savelsberg . 
KZ. XXI. 206. 1). — Ganz anders F. W. 340: apa Saft, Fülle: ad-ep 
m. f. Fett, Schmalz. 

1) RU tönen; brüllen, schreien, summen. — Skr. ru 
brüllen, heulen, laut schreien, toben, quacken, summen, dröhnen 
(PW. VL 354). 

ru. 

pu. — (ruja-mi) ὦ-ρῦο-μαι [Vorschlag eines langen Vocals] 
heulen, brüllen; laut rufen, heulen, wehklagen; (übertr.) dumpf 
brausen (von den Meereswogen)!), ώρυ-δόν mit Geheul, Gebrüll 
(Nik. Al. 222), ώρυ-θ-μό-ς m. das Heulen, Brüllen (Theokr. 25. 
217), ὠρύω-μα(τ) n. id. (LXX); ὁ-ρύ-ε-ται' ὑλακτεῖ Hes. 

ῥοξ 3). — (ῥο-ο, ῥοι-ο mit epenth. ı, ῥου:-δΊο mit prothet. 
0, ῥοι-δο) ῥοῖβ-δο-ς m. Geräusch, óo(ó-fo mit Geräusch ein- 
schlürfen (Od. 12. 106 ῥοιβδήσειεν von der Charybdis), mit Ge- 
räusch schwingen (ῥοιβδοῦσα κόλπον wiyldöos Aesch. Eum. 382), 
ῥοίβδη-σι-ς f. das Rauschen, Sausen, Drausen, ῥοιβδη-δόν mit Ge- 
räusch (Qu. Sm. 5. 381), ῥοιβὸδ-ώδης geräusch-artig, -voll (Hes.). — 
(6orF-Sjo, ῥοι-δίο) ῥοῖ-ζο-ς m. Geräusch, Geschwirr, Sausen, Pfeifen, 
ῥοιζέ-ω rauschen, schwirren, sausen, pfeifen (Hom. nur Il. 10. 502 
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ῥοίζησε; Iter. ῥοίζε-σχ Hes. Th. 835)°), ῥοιζό-ω id. (Hes.), ῥοιζή-τωρ, 
ῥοιζω-τήρ m. der ein Rauschen u.s. w. macht (Orph. h. 5, 5. 7, 9), 
ῥοίζη-μα(τ) n. = ῥοΐζος, ῥοιζη-δάν -δόν unter Rauschen u. s. w., 
ῥοιζή-ει-ς rauschend u.s. w. (Nonn.), ῥοιζ-ὤδης  ῥοιβδώδης. 

ru-g brüllen; rülpsen, sich brechen. 
ῥυγ. — (óvyjo) ῥύζω, ῥυζέω bellen, belfern (Lex.)*) — 

ὦ-ρυγ (vgl. ὦ-ρύομαι pag. 812): ὦ-ρυγ-ή f., ὦ-ρυγ-μό-ς m., ὤ-ρυγ- 
µα(τ) n, Gebrüll, Geheul*). — (ö-gvy-uo, ὁ-ρυγ-μαδο) ὁ-ρυμαγδό-ς 
(wohl Metath.9) m. Geräusch, Getöse, Brausen, Krachen (nur 
Hom. und Hes. Sc. 401) (ὀρυγμαδός' ψόφος, xrumos. ὀρυγμάδες' 
θόρυβοι Hes.). 

ἐ-ρυγ1). — (ἐ-ρεύγ-ω) Aor. ἤρῦγ-ο-ν brüllte (später, nach 
Aristot. vomere); (ἐρυγ-μο) ἐρύγμ-ηλο-ς laut brüllend (nur ταῦρον 
ἐρύγμηλον Il. 18. 580). — ἐρεύγ-ο-μαι (älter), ἐ-ρυγ-γ-άν-ω (att. 
Dichter, Hippokr. und sp. Prosa) aufstossen, rülpsen, erbrechen, 
ausbrechen (beide Formen nur im Prüs. und Imperf.); ἐρυγ-ή f. 
das Aufstossen u. S. w., ἐρυγά-ω Ξ-  ἐρεύγομαι (Geopon.); ἐρυγ-μό-ς . 
m. = égvyr, ἐρυγμέ-ω — ἐρεύγομαι (Hippokr.), ἐρύγμ-ηλο-ς Auf- 
stossen verursachend (ή ig. Rettig, Lex.); ἔρυγ-μαίτ) n.  ἐρυγμός, 
ἐρυγματ-ώδης = ἐρύγμηλος (νόσος Hippokr.); ἔρευκ-τ-ικό-ς id. (Diose.), 
ἔρευξι-ς f., ἐρευγ-μό-ς m., Éoevy-uo(v) n. = ἐρυγή u.s. w., ἔρευγμ- 
dns, ἐρευγματ-ώδης (Hippokr.) = ἐρευκτικός; ἐρευξί-χολος Galle 
speiend, jähzornig (Nicet.). 

ru. 

rà. — (*rü-mu-s Geräusch, Gerücht) r&-mä-re in ad-rumä- 
vit (rumorem fecit, sive commurmuratus est, quod verbum quidam a ru- 
mine, id est, parte gutturis, putant deduci Paul. D. p. 9. 14 M.); γᾶ- 
mi-(là-re beschreien, bereden (Naev. ap. Fest. p. 270. 19); (*rumi- 
ficu-8) rumi-ficäre öffentlich preise oder rühmen (Plaut. Amph. 
2. 2. 46); (*rumi-geru-s) Dem. rumi-gerü-lu-s der neue Gerüchte 
herumträgt, Postenträger (Amm., Hieron.), rumi-gera-re, -ri öffent- 
lich bekannt machen, ausbreiten (Paul. D. 270 f.); rüm-or (ör-is) 
m. (vgl. clä-m-or pag. 143) dumpfes Geräusch, Murmeln, Summen, 
Gerücht (gute Meinung, üble Nachrede)*), Demin. (*rum-os-culu-s) 
rum-us-culu-s m. unbedeutendes Gerede, Geschwätz. 

rau?) — räv-i-s f. (nur Acc. Sing. rav-i-m) Heiserkeit, 
kreischender Klang (ravim dicebant a raucitate Fest. p. 279), ravi-re 
sich heiser reden (Plaut. Poen. 3. 5. 38, ravi-are Fest. p. 275); 
räv-u-s heiser, kreischend, schnarrend (rava vox rauca et parum 
liquida Paul. D. p. 283), Demin. raei-lu-s (Sidon.). — rau-eu-s = 
ravus (Adv. rauce), Raucü-lu-s röm. Bein. (Gruter inscr. 428. 4); 
(rauci-du-s) raucidü-lu-s (Hieron.), rauca-re heiser rufen, kreischen, 
raucä-ri heiser sein, werden (βραγχιῶ Gloss. Cyrill.); rauci-tä-s 
(täti-s) f. = ravis; (*rauc-i-s) rauci-re (rausürus Lucil. ap. Prisc. 
10. p. 907) = raucari (raucio βραγχιάζω, raucit βραγχιᾷ Gloss. 
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vet.); in-rauce-re heisser werden (Cic. de or. 1. 61. 259), rauce-d-o 
(in-is) f. — ravis (Isid. or. 4. 7. 14). 

rU-g. 
rüg. — rüg-Ire brüllen (vom Löwen, als Portentum vom 

Esel, Amm.), rugi-tu-s (tüs) m. das Brüllen; (übertr.) das Knurren 
in den Gedärmen (Hieron.). 

rüg. — 6-rüg-éóre (u — ευ in ἐ-ρεύγ-ομαι; vgl. dico, duco) 
ausbrechen (semel factum significat, quod eruclare saepius. Illud 
enim perfectae formae est, hoc frequentativae Paul. D. p. 83. 1; 
vgl. contempsit fontes, quibw' sese erugit aquae vis Enn. Ann. 546 
Vahl); rue-tü-re (-ri) —  ἐρεύγομαι, ructá-ti-o(n) f., -men (min-is) 
n. = ἑρυγή, ructa-tr-ie (mentha Mart. 10. 48. 10) = ἐρύγμηλος, 
ructa-bundu-s rülpsend (Sen.); ruc-tu-s (füs) m. = ructatio, ructw- 
äre (August.) = ructüre, ructu-ösu-s voll Rülpsen (spiritus, Cael. 
ap. Quinct. 4. 2. 23). — (*rug-mus, *rümu-s) rü-mä-re (Fest. 
p. 270. 28); (rug-min) rü-men n. Kehle, Gurgel, Schlund (rumen 
est pars colli Paul. D. p. 271. 4), rumin-ali-s aufbrechend, wieder- 
käuend; (*rugmin-u-s) rüminä-re (-ri) aufbrechen = wieder- 
küuen, übertr. wiederholen, wieder erzählen 10); rwmina-ti-(n) f. 
das Wiederkäuen u. s. w. (rwminalio dicta est a rumine eminente 
gulluris parte Serv. Verg. E. 6. 54), rumina-tor (tor-is) m. = ru- 
minalis (Arnob.). 

ru-d. — Skr. rud 1) jammern, heulen, weinen,-2) bejammern, 
beweinen (PW. VI. 369). | 

rüd. — rüd-öre (rüdére Pers. 3. 9; -ivi, wm) brüllen, 
knarren (prora Verg. A. 3. 561)!'), rüd-or (or-is) m. das Brüllen 
(App.), rudi-tu-s (fus) m. das Schreien des Esels (id.); Part. als 
Subst. r&d-e-n-s m. (Plaut. Rud. 4. 3. 1 f.) das knarrende Schiffs- 
tau 1?) Và insequitur. clamorque virum stridorque rudentum Verg. 
A. 1. 87). 

B. Gl. 323f. — Corssen 1. 360. — C. E. 181. 351. 358. — F. W. 
170. 119.389. 484; F. Spr. 147. — Froehde KZ. XXII. 546 ff. — M. Müller 
Vorl. I. 317 ff. — 1) Vgl. C. V. I. 113. — 2) C. E. 682. — Vgl. Düntzer 
KZ. XVI. 22. Pott KZ. V. 266 f. — L. Meyer KZ. XV. 27 dagegen: 
„man darf vielleicht sr als alten Anlaut annehmen". — 3) Vgl. C. V. 
II. 882. — 4) C. V. I. 290. 321. 35): ein Guttural empfiehlt sich als 
Wurzelauslaut durch das wahrscheinlich verwandte dvyxog (?). — 5) Bopp 
Gl. l. ο.: cum Pottio ad ru praefo a retulerim. — Brugman St. YII. 
805: gar-glar], grug, rug(?). — 6) C. E. l. c. — Sch. W. s. v. — Gegen 
die Metathesis ist Düntzer KZ. XV. 866 und ders. bildet: ὁρυ, ὀρυμός, 
ὀρυμαγ (ὀρυμάσσει»ν), ὀρυμαγδός (da man ὀρυμαγμός des doppelten µ 
wegen vermeiden wollte); ὀρυμαγδός st. ὀρυμακτός (vgl. ὄγδοος). --- 
7) C. V. I. 118. 222. 6). 256. 4). II. 16. 37). — Kuhn KZ. II. 470 (und 
φεύγω φυγγάνω). — Miklosich Lex. p. 809: Καὶ. ryg-ati ructare, vomere, 
clamare uti asinus, serb. rigati, russ. rygnuti, böhm. rihnouti, poln. 
rzygnaé, lit. rugti, ahd. st-ruch-an; ksl. ryk-ati rugire, pol. ryczec, ahd. 
rohjan. — Pictet KZ. V. 350: ἐρύγω, ἐρεύγω zu Skr. rug aegrotum esse, 
auch frangere, vexare; davon rug, ruga, roga, rugnata Krankheit, Ver- 
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derben. — Brugman St. VII. 296: gar schlucken; grag, grug, rug. — 
8) M. Müller KZ. XIX. 48: möglich von kru: ru-mor neutrales Wort 
(secundo, malo, claro rumore), nie von ,Naturgerüuschen, sondern nur 
von dem, was Menschen sagen und hören [siehe jedoch Klotz W. s. v.: 
vom Geräusch der Ruder rwmore secundo Pacuv. ap. Cic. div. 1. 16. 29; 
vom Murmeln des Wassers tacito rumore Mosellae Auson. Mos. 21]. — 
9) Vgl. Kuhn KZ. I. 515. — Anders Weber KZ. V. 233: kru mit dem 
Begriff des „Rauhen, Rohen'', ags. hreov, hreog; etwa ravis, raucus (für 
ravicus) mit Abfall des Anlauts hieher? — 10) F. W. 174 stellt als 
indogerm. Grundform rauman auf [wohl unrichtig statt raug-man]. — 
11) Vgl. Lottner KZ. VII. 20. — Miklosich Lex. 809: Κα]. ryd-a& flere, 
lugere, lit. raudms, lett. raudat, klruss. rydaty, ahd. riozan, aga. reotan. 
— Corssen Ἱ. c.: *ru-do, *ru-d. — C. E. 648: ru-j-o, ru-d-o oder deter- 
minat. d. — 19) Corssen l. c. — Zu Skr. rudh (PW. VI. 376: zurück- 
halten, aufhalten, anhalten u. s. w.): Ascoli KZ. XVII. 388. 77) (der 
jedoch bemerkt: „sehr unsicher‘) und B. Gl. 849b: rudh (impedire, reti- 
mere, obstruere); Aug. Benary huc trahit (Röm. Lautl. p. 223). 

2) RU, RU-@' brechen, biegen; hart mitnehmen, 
Schmerzen bereiten. — Skr. rU zerschlagen, zerschmettern; 
rug erbrechen, zerbrechen, zertrümmern (PW. VI. 356. 366). 

rug. : 
Auy. — λύγ-ο-ς f. (m.) Keuschlamm, Müllen (vifez agnus castus 

Linn), eine Baumart mit sehr biegsamen Zweigen und mit zarten 
lancettförmigen Blättern (Billerb. Fl. cl. p. 237) d. h. Keuschlamm- 
ruthe, (überhaupt) Ruthe, Gerte, bes. um etwas zusammenzubinden 
oder zu fesseln (Od. 9, 427. 10, 166)!); λυγό-ω biegsam machen, 
biegen, flechten; λυγ-ίζω biegen, winden, drehen, bes. in der Ringer- 
sprache (dem Gegner durch geschickte Bewegungen und Windungen 
entgehen) (λυγιξεῖν, ἐλυγίχ-θη-ς Theokr. 1. 97 f), λυγι-σ-τό-ς zu 
biegen, biegsam, λυγισ-τ-ικό-ς zum Winden, Drehen geschickt (Tänzer 
Poll. 4. 97), Ίυγι-σ-τή-ς m. der aus Weidenzweigen Flechtende, 
Böttcher, λυγι-σ-μό-ς m. das Biegen u. Β. w. (bes. von den Ringern), 
λύγι-σ-μα(τ) n. das Gebogene u. s. w.; Avy-ıvo-s von Weiden ge- 
flochten; λυγ-ηρό-ς biegsam (καὶ εὐκαμπής Math.); λυγο-ειδής, Ayy- 
ὤδης Weidenruthen ähnlich (Diosc. Eust.) — Auy-p6-c (poet., 
einzeln in sp. Prosa) traurig, trübselig, jümmerlich, kläglich, 
elend, unglücklich, unselig (Adv. λυγρῶς πλήσσειν jämmerlich Il. 
5. 163). 

λευγ. — λευγ-αλ-έο-ς (poet.) = Avyoog?). 
λοιγ. — λοιγ-ό-ς (poet.) m. Verderben, Unheil, Untergang, 

λοίγ-ιο-ς verderblich, Unheil bringend, λοιγ-ής (Nik. Al. 256. Th. 
921), λοιγή-ει-ς (Nik. Al. 207) = Aolyıog; λοιγέ-ω schaden (Inscr); 
ἀθηρη-λοιγό-ς m. Hachel.verderber (Orakelausdruck für die Worf- 
schaufel, Od. 11, 128. 23, 275; vgl. ἀθηρόβροτον Όργανον Soph. 
fr. 404); βροτο-λοιγό-ς Menschen verderbend, vertilgend (Beiw. des 
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Ares, Il. öfter, Od. nur 8. 115, Aesch. Suppl. 665; auch ἔρως 
Mel. 50)°). 

lug. ' 
luc-ta f. Verschlingung beim Ringen, Ringen, Hingkampf; 

luctä-ri (re) ringen, sich anstrengen, abmühen, luctä-lu-s (ts) m., 
-ti-ö(n) f., -men (min-is) n. das Ringen u.s. w., luctü-tor (tör-is) 
m. Ringer; Intens. lucti-ta-re (Prisc. 8. p. 797 P.) — lüg-öre 
(luxi) trauern, in Trauer sein, (luge-fero, lugé-fero, lugu-fero, e zu 
u vor f).lüg-%-bri-s zur Tr. geh., Tr. erregend, traurig klagend, 
traurig) (Adv. -bre, -bri-ter); lüg-iu-m n. Trauer (Commod. 29. 
18); luc-tu-s (tus) m. Trauer, Trauerkleidung (personif. Luctus 
Verg. A. 6. 274), luctu-ösu-s (Adv. -öse) Trauer erregend, traurig; 
lucti-fer Tr. bringend, lucti-ftcu-s Tr. bereitend, luctifica-bili-s traurig 
(cor Pacuv. ap. Pers. 1. 78). 

B. Gl. 394a, — C. E. 182. — F. W. 171. 488; F. Spr. 224. — 
Lottner KZ. VII. 174. 58). — Pott 1.1 232. — 1) C. E. 188 (der auch 
ligare, lictor hieherzicht; „vielleicht sind zwei verwandte W. lig und 
lug anzunehmen“). — Brugman St. VII. 808: gar, glag, glug krümmen, 
drehen. — Bugge KZ. XX. 8: W. varg (ags. wrenc, wrence Krümmung’ 
Winkelzüge u. s. w.). — 2) G. Meyer KZ. XXII. 490 (αλ-έο, to = ind. fa). 
— 8) Vgl. G. Meyer St. VI. 252. Schaper KZ. XXII. 516 (= ὃς τῶν 
ροτῶν Aoıyog ἐστιν). — 4) Corssen B. 356. — Anders Savelsberg KZ. 
XI. 137: Suffix vara, lugu-bri trauernd. 

1) RUK scheinen, leuchten. — Skr. ruK 1) med. schei- 
nen, leuchten, hell sein, 2) scheinen, leuchten lassen, 3) leuchten 
== in vollem Glanze erscheinen, prangen, 4) schön, gut erschei- 
nen, gefallen u.s. w.; lok, loK erblicken, gewahr werden (PW. 
VI. 358. 574. 587). 

luk. 
λύκ. — ἀμφι-λύκη (nur ἀμφιλύκη vos Il. 7. 433) doppelt 

leuchtend, (später) Subst. f. Zwielicht, Dämmerung (ἦμος d’ otc 
ἄρ πω φάος ἄμβροτον, οὔτε τι λίην ὀρφναίη πέλεται, λεπτὸν δ᾽ ἔπι- 
δέδροµε νυκτὶ φέγγος, 0v ἀμφιλύκην µιν ἀνεγρόμενοι καλέουσι Apoll. 
Rh. 2. 669; ofovel λυκόφως τι 0v, τὸ un καθαρὸν φῶς ἀλλὰ σκυ- 
τῶδες Schol.); λυκό-φως n. id. (Eust. 449. 12). — λυκά-βᾶ-ς (βαντ-ος) 
m. Lichtgang, Sonnenlauf — Jahr (weil der Kreislauf desselben 
auf dem L. oder S. beruht Od. 14, 161. 19, 906)1): 4νκα-βη-τό-ς, 
-ττό-ς ein Berg in Attika, unweit Athen; Avux-ro-s, kret. Λύτ-το-ς, 
f. alte Stadt in Kreta, östlich von Knosos (Il. 2, 647. 17, 611) 
— die weithin Leuchtende, Sichtbare (διὰ τὸ κεῖσθαι αὐτὴν ἐν 
µετεώρω τόπω» τὸ γὰρ ἄνω καὶ ὑψηλὸν λύττον [vielmehr λυττόν] 
φασι Steph. Byz.)”). — (Avx-vo; κ zu χ wegen v) λύχ-νο-ς m. 
(Pl. auch λύχνα n.) Leuchte, Leuchter, Lampe (Od. 19. 34, tragbare 
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Leuchte, verschieden von λαμπτήρ Leuchtpfanne, Leuchterbecken 
Od. 18. 307); Demin. λυχν-ίο-ν, λυχν- διο-ν n., λυχν-ἰσκο-ς m.; λυχν-ία 
f. id., λυχνια-ῖο-ς zur L. geh.; λυχν-ικό-ν n. die Tageszeit, wo man 
Licht ansteckt (Sp.); λυχνε-ών (ῶν-ος) m. Leuchter-behältniss, -fuss, 
-stock; λυχν-εύ-ς m. Fackel, Laterne, Auyve(F)-io-v n, = λυχνεών, 
λυχνεύω leuchten (Sp.); λυχν-ί-ο (lö-05) f. eine Pflanze mit feuer- 
rother Blüthe (Theophr.), auch ein im Dunkel leuchtender Edel. 
stein; Avgv-aio-c, Άνχν-ία-ς, λυχν- «ἷ-τη-ς (Mog) m. ein leuchiender 
oder durchsichtiger Stein; ὀβελισκο-λύχνιον n. ein zugleich als Brat- 
spiess dienender Leuchterstock. — (Avx-dö; x zu y wegen 9) λύγ- 

. do- -ς m. weisser Marmor, Auyö-wvo-s, λυγδέν-εδ-ς von w. M.; λύγ-δη΄ 
$ λευκή, τὸ δἐνδρον (Hes.). — (Avx-vo helläugig:) (Avyy- χο. λυγ-κ) 
λύγε (Avyx- óc) m. Luchs (lat. lynz, lync-is comm.)?), Demin. Avyx- 
lo-v n.; λύγκ-ειο-ς, λυ}κ-εκό-ς vom L., luchsartig; Λυγκ-εύ-ς m. 
Sohn des Aphareus, Bruder des Idas, ein wegen seines scharfen 
Gesichts berühmter Argonaut*) (daher ὀξύτερον βλέπειν τοῦ 4υγκέως 
Ar. Plut. 210); Sohn des Aegyptos; des Herakles; ein Schtiler 
des Theophrast. — Auy (x zu y): λύγ-η f. Dämmerung, Avya-o-g - 
dämmerig, dunkel. 

λευκ. — λευκ-ό-ς (img Theokr. 5. 147) leuchtend, blinkend, 
schimmernd, hell, blank; weiss, weisslich°); λευκό-τη-ς (eme-0g) f 
die Weisse, weisse Farbe; λευκό-ω weiss machen, weiss färben, 
übertünchen, λεύκω-σι-ς f. das Weissmachen u. s. w., λεύκω-μα(τ) 
n. das Weissgefärbte, bes. eine mit Gyps überzogene Tafel, zu 
öffentl. Bekanntmachungen gebraucht (πίναξ γύψω ἀληλιμμένος πρὸς 
γραφὴν πολιτικῶν γραμμάτων ἐπιτήδειος B. A. 277); das Weisse, 
der weisse Fleck im Auge, der weisse Staar, λευκωματ-ίζοµαι den 
weissen Staar bekommen, Asvxwuar-wdnt dem w. St. ähnlich; λευκ-ά-ς 
(άδ-ος) f. zu λευκός (Nonn.); als Subst. eine Pflanze; levx dio weiss 
gein Vous. ), λευκασ-μό-ς m. das Weissmachen; (1ευκ-αν je) λευκ- 
αίνω (Od. 12. 172) — λευκόω, (Med.) weiss werden, weiss sein, 
Äsuxav--ıx0-9 weissmachend, λευκαν-τή-ς m. der Weissmachende, 

λεύκαν-σι-ς f. = λευκασμµός; λεύκ-η f. Weisspappel, weisser Aus- 
satz, weisser Hautflecken, λεύκ-ινο-ς von der W., λευκ-ῶν (ῶν-ος) 

‚m. Hain von Weisspappeln; Λευκ-έα, -αία f. (ὁ τῆς λεύκής φλοιός 
Eust.); λεῦκ-ο- 5 λευκ-ίσκο-ς m. eine Fischart, Weissfischh — ἔκχ- 
λευκος ganz weiss (eig. hervorstechend weiss), sehr ‚weiss, ἐπί-λευχος 
weisslich, μεσό-λευκος in der Mitte, dazwischen weiss, mit Weiss 
gemischt, παρά-λευκος mit Weiss gemischt, περί-λευκος rings weiss; 
(σελα-λευκο-ς glanzhell) CéAeuxo-c (altmakedon. Name) m. General 
Alexander des Grossen, Stammvater der Seleukiden®). — (λευκ-ω) 
AeUccu) sehen, blicken, poet..(im Präsens bei Hom., Imperf. ἔ-λευσσες 
Aesch. Pers. 710, erst bei Dichtern der Anthologie u. 8. w. zum 
Theil wenig sichere andere Formen: λεύσω, λεύσας u. 8. w.)') — 
(Aovx-jo-v) Aoücco-v n. der weisse Kern des Tannenholzes (Theophr.). 

Vanilek, otym. Wörterbuch. 53 
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luk. 
lüc. — (lue-esna) lüc-er-na f. Leuchte, Lampe, Demin. 

lucermü-la f. (Hieron.); lucern-ariu-s (λυχνοῦχος Gloss. Philox.), Iucern- 
ἅγία f. Kerzenkraut (Marc. Empir.), lucern-üriu-m n. — lucerna 
(Cassiod.); Iucern-@-tu-s mit einer L. versehen (Tert.), 

leuc, lowc. — (Leuc-ent-io, Leuc-et-io) Leuc-es-iu-s Bein. des 
Jupiter, (C. Sal.) Lewcesie (vgl. Ter. Seaurus p. 2261); Louc-ina 
(ο. 1. L. 171), Louc:etio-s (Mar. Viet. p. 2459); Louc-er-ia altl. 
= luc-ér-ia u. 8. w. 6. unten. 

(louc =) luc. — (luc-s) lüx (lucis) f. Licht, Schimmer, 
Glanz; übertr. Tag, Lebenslicht, Leben, Rettung, Hilfe (Abl. luce, 
luci, lucu bei Tage, am Tage); lüc-ere (luc-si) hell sein, leuchten, 
hervorleuchten; Inchoat. lüce-sc-ere (luciscere Ter.); (*lucu-s) luci- 
du-s lichtvoll, glänzend, hell, klar, deutlich (Adv. -de), lucida-re 
aufhellen, erklären (Cassiod.), lucida-ti-o(n) f. Aufklärung (id.); Juci- 
bili-s (φωτεινός Gloss. Philox.); (*lucu-lo) di-lci-lu-m n. Morgen- 
dämmerung°), dilucula-t es dämmert, es tagt (Gell); luctl-entu-s 
— lucidus, (übertr.) ausgezeichnet, ansehnlich, glaubwürdig (Adv. 
-ente, -enter), luculent-ia, -i-ta-s f. Glanz, Vortrefflichkeit (Arnob., 
Laber.). — lüc-in-iu-m n. Johanniswürmchen, cicindela (Gloss. 
vei.) — lüci-fer Licht bringend, Subst. Morgenstern, Venus, Isci- 
fícu-s Licht bringend (sol, Cael. Aur.), luci-fluus Licht strahlend, luci- 
fug-u-s, -ax lichtscheu. — (luc-min) lü-men n. = jux; übertr. Zierde, 
Schmuck, lumin-ar (äri-s) n. Fenster(laden), Leuchter (Hieron.), 
lumin-0su-s voll Licht, ausgezeichnet; (*lumin-us) lwuména-re (e-, 
i-) erleuchten, erhellen, Juminaü-tws male kurzsichtig (App.). — 
(luc-na) lü-na f. Mond?), person. Mondgöttin, Demin. lunu-la f., 
Lünu-s m. Mondgott (Spartian. Car. 6. 7), lün-äri-s zum Mond 
geh., mond-ähnlich, förmig; luna-re mond-, sichelfórmig krümmen, 
luna-tu-s halbmond-, sichel-fórmig; luna-k-cu-s mondsüchtig; inter- 
lun-iu-m n. Neumond, pleni-lun-iu-m n. Vollmond. — lucu-bru-m 
(vocatum, quod luceat in umbra. Est enim modicus ignis, qui solet 
ex lenui stuppa ceraque formari laid. or. 20. 10. 8), lueubrà-re 
(-ri) des Nachts, bei Licht arbeiten, lucubra-ti-o(n) f. das Arbeiten 
des Nachts, bei Licht, übertr. Nachtarbeit (Ränke, Täuschungen 
Amm.), Demin. lucubratiun-cula f., lucubra-tor-iu-s zum Nachtarbeiten 
dienlich (lecticula Suet. Aug. 78). — Iüc-u-s m. (= Ausblick) 
Lichtung, freier Raum, lichtes Gehölz = Hain?) (demnach lucus 
a lucendo!), Demin. luck-lu-s m. (Suet), luc-ar (ari-s) n. Forst- 
steuer (zum Unterhalt der Schauspieler), iuc-ári-s zum Hain geh.; 
col-, inter-, sub-luca-re auslichten, stutzen, abhauen; ob-lucwviasse 
(dicebant antiqui mente errasse, quasi in luco deorum alicui occur- 
risse Paul. D. p. 187. 11, also — ob lucum viare) —  Lüc-iu-s 
m. röm. Vorname (= am Tage geboren), Luci-por (vgl. pag. 550), 
Lüc-il-iu-s, Luc-ullu-s, (* Luc-ent-iu-s, altlat. Louc-et-io, Leuc-et-io 
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pag. 818 oben) Lüc-ét-iu-s, -ia m. f. Lichtbringer, -in (Beiname des 
Jupiter und der Juno); Lüc-ina f. Góttin der Geburt; übertr. Geburt, 
Gebären, lucinu-s zur Geburt geh. (horae, Prudent.); Lüc-üni m. 
Volk in Unteritalien, Lucän-ia f. das Land; Lüc-er-ense-s, abgekürzt 
Luc-ér-es (vgl. Tities pag. 154, Ramnes pag. 791), Lücer-ia f. - 

' Stadt in Apulien, Lucer-ini die Einwohner; Luc-u-m-on-es die Für- 
stengeschlechter der etruskischen Städte, principes Etruriae, eine 

' kriegerische Kaste, ähnlich den Patriciern; etruskisch: Lawchme!). 
luc-s. — (*luc-s-tru-s) lustrü-re besehen, mustern, durch- 

wandern, lusträtor m. Durchwanderer (App.), lustrü-ti-o(n) f. das 
Durchwandern, lustra-bili-s (περέβλεπτος Gloss. Philox.); circum-lustrare 
umleuchten (nur Lucr. 5. 1433), col-lustrare beleuchten, in's Licht 
setzen, mustern, il-lusirare erleuchtend, einleuchtend machen, offen- 
baren; übertr. glänzend, berühmt machen, rühmen, verherrlichen; 
il-lus-tri-s (ilus-ter Valer. Max. 4, 1, 5. 3, 11) erleuchtet, licht- 
voll, strahlend, klar, glänzend, ausgezeichnet, herrlich, berühmt?) 
(Adv. -tre, -tri-ter). — (*luc-s-co) Tu-8-cu-8s blód-&ugig, -siehtig, 
schlecht sehend am Tage, nicht sehend in der Dämmerung, ein- 
Bugig (vgl λύγη) 19), luscimu-s, luscin-iu-s (Lamprid.), lusci-ti-u-s, 
luscitiösu-s, (*lusci-cu-s, lusci-ci-osu-s) lusci-0su-s id. (lusciosi qwi 
ad lucernam non vident ei myopes vocantur a Graecis Non. p. 92 G.), 
lusci-ti-0(n) f. ein Augenübel (vitium oculorum, quod clarius vesperi 
quam meridie cernit Fest. p. 120 M.); Lwsoes, LwscAnw-s röm. 
Beiname. 

B. Gl. 328. — Corssen I. 867. B. 471 f. — C. E. 159 f. 871. 523. 
— F. W. 171. 174. 176. 395. 488. 1076; F. Spr. 107. 222 f. 364. — Grass- 
mann KZ. XII. 103. — Kuhn KZ. II. 272. — Lottner KZ. VII. 19. — 
Miklosich Lex. p. 344 s. v. luca radius (nal. Iukati spectare, oserb. luwcevo 
kien, böhm. loue taeda, lett. lukot spectare u. s. w.). — Walter KZ. XII. 
877. — Windisch K. B. VIIL 85. — Zur Wurzel vark glänzen (Βία. 
vark unbelegt; vark-as Lebenskraft, Lebhaftigkeit; in der späteren 
Sprache: Licht, Glanz PW. VI. 731): Bugge KZ. XX. 3. Grassmann KZ. 
XVI 164 ff. — Ascoli KZ. XVII. 268*): ark, vark, ruk. — 1) Nach Bekk. 
An. p. 1095 ein arkadisches Wort. — 2) Vgl. H. Weber Jahrb. für Philol 
u. Paed. 1865 pag. 646. — 3) F. Spr Ἱ. c. (= Avx-vo, wie πνύξ aus 
πυκ-»ο). — C. E. 67 f: „sollte jemand zweifeln, der scharfblickende 
Luchs Avy& und sein menschlicher Nebenbuhler Avyxevs sei von der 
Wurzel Auk benannt, die in Λεύσσω vorliegt? Dagegen id. p. 871: 
„wahrscheinlich“ von λυκ sehen. — Fritzsche St. VI. 334. 18). — Sch. 
W. s. v. — Dagegen Spiegel KZ. XIII. 367. 9): lunk zerreissen (vgl. 
Bugge KZ. XX. 10). — 4) Vgl. Pott KZ. IX. 182. — 5) Vgl. PW. VI. 
388: rücant adj. (pflegt als Part. von ruX betrachtet zu werden) licht, 
lichtfarbig, hell, weiss (vgl. λευκός). — 6) Fick KZ. XXII. 99. 234. — 
7) C. V. I. 288. 290. 311. 9). 864. — 8) Pott KZ. VI. 267: „Lichtscheide“. 
— 9) Vgl. Ebel KZ. VII. 267. — Kuhn KZ. VI. 157. — Lottner KZ. 
VII. 37. 186. 87). — Bugge KZ. XX. 13: = luc-8-na, ital. louxna, vgl. 
Losna C. I. L. I. 56. addit. 564. Dagegen Corssen I. 362*: Losna 
kein lateinisches Wort. — Schweizer KZ. Ill. 869: vielleicht auf W. 
rudh (rudhira, ἐφυθρός) zurückzuführen, wenn nur die auf einem alten 

62* 
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Spiegel sich findende Form ,,losna" nicht täuscht. Aehnlich KZ. VIII. 
809. — Froehde KZ. XVIII. 259 führt das auf einem pränestinischen 
Spiegel vorkommende losna aus *lousna auf W. lws lenchten zurück; 
vgl. altn. !ysa, los, lat. sllustris. — 10) Vgl. Lottner KZ. VII. 186. 89). 
— 11) Corssen KZ. II. 13. V. 118. XVI. 296. — Grassmann KZ. XVI. 
175. — 12) Bugge KZ. XX. 14f. — C. E. 160. — Lottner KZ. VII. 180. 
88). — Pott E. F. 1.3 245: „in Glanz". — Anders Corssen I. 362. B. 411: 
lu spülen, lu-s-trum; 1l-lu-s-tri-a im Reinigungsopfer begriffen = gerei- 
nigt, rein, licht, hell, erlaucht, berühmt. — Ebenso F. W. 1082: viel- . 
leicht auch sllustris, collustrare; vgl. lat. lau-tu-s blank. — 13) Corssen 
N. 87f.: lak biegen: der vielfach schiefe, verquere, aeitwürts schielende 
Blick eines blóden, matten oder kurzsichtigen Auges. 

2) RUK raufen, augraufen, graben. — Skr. luifK raufen, 
ausraufen, rupfen, berupfen; enthülsen (PW. VI. 556). 

- sum — (ὀ-ρυκω) Ó-póccu, neuatt. ὀ-ρύτω (ὀρύχω: Arat. 
Dios. 354), graben, auf-, aus-graben (Fut. ὀρύξω., xar-opur-n-00uE00d« 
Arist. Av. 934, Aor. ὤρυξα, Hom. stets ὄρυξα, Pass. ὠρύχ-θη-ν, 
Perf. ὁρ-ώρυχ-α, Pass. ὀρ-ώρυγ-μαι) 1); Verbaladj. ὀρυκ-τό-ς ge- 
graben; ὀρυκτ-ικό-ς zum Graben geh. (Suid.); όρυκ-τή f. = ὄρυγμα 
(Ael. v. h. 13. 16); ὀρυκ-τή-ς, -τήρ (τῆρ-ος) m. der Grabende; 
Werkzeug zum Graben: Spaten, Pfiugschaar; ὀρύκ-τωρ (τορ-ος) m. 
== ῥρυκτής (Greg. Naz.), fem. ὀρυκτρ-ί-ς ({δ-ος) Tzetz.; (ὀρυκ-τι) 
ὄρυξι-ς f. das Graben; ὀρυκ-τ-ί-ς ({δ-ος) f. ein Werkzeug zum Minen- 
graben (Sp.); ὄρυξ (ὄρυγ-ος) und ὄρυγξ (ὄρυγγ-ος) f. Spitzeisen zum 
Graben oder Bohren, Demin. ὀρύγ-ιο-ν n. (Hes.); (eine Gazellenart 
wegen ihrer geraden spitzigen Hörner); ὀρυχ-ή (minder gut att. 
ὀρυγ-ή Lob. ad Phryn. p. 230) f. das Graben, der Graben; ὄρυγ- 
µα(τ) n. das Gegrabene, Grube, Graben, Demin. ὀρυγμάτ-ιο-ν n. 

ruc. — (*ru-n-cu-s) ru-n-ed-re güten, ausgäten, glatt rupfen 
(mähen August.), runcá-tor m. Ausgäter (Col), runca-ti-o(n) f. das 
Güten u.s. w.; runc-ö(n) m. Reut-, Güt-hacke (Pallad. 1. 43. 3); 
Runc-ina f. die dem Mähen vorstehende Gottheit (August.); runc-ina . 
f. Hobel (Lehnwort des spätgriech. Qvxcvg?), runcina-re abhobeln. 
— rüg (c zu g, vgl. pik pingére pag. 535): ar-rug-ia f., cor- 
rig-u-s m. Stollen und Gänge im Goldbergwerke (Plin. 38. 4. 21)?). 

Bezzenberger KZ. XXII. 3859. — C. V. I. 817. 68). — F. W. 173. 
484; F. Spr. 106. 359. — Grassmann KZ. IX. 17. 21). — B. Gl. 823: 

"ruj frangere. — 1) C. E. 518. 661; C. V. 1. c. — 2) Deffner St. IV. 292: 
' neugr. rukána, rukáni. — 3) Corssen I. 543: varg krumm sein. 

3) RUK zürnen. — Skr. rue, rush 1) unwirsch, miss- 
muthig sein, zürnen, 2) übel aufnehmen, 3) missfallen, zum Ueber- 
druss sein (PW. VI. 388 f£.). 

Auk. — (Avs-ja) Alcca, neuatt. λύττα, f. Wuth, Raserei (Hom. 
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stets von Kriegswuth und nur Il. 9, 239. 305. 21, 542); dann: 
Raserei (von jeder heftigen Leidenschaft, bes. Hundswuth), λυσση- 
δόν auf rasende Weise (Opp. Hal. 2. 573); λυσσᾶ-ω wüthend sein 
(von tollen Hunden, Wölfen), oft von Menschen (λυσση-θεί-ς rasend 
gemacht Nik. Al. 283), λυσση-τ-ικό-ς wüthend, rasend, λυσση- 1% 
«τήρ (τῇρ-ος) m. der Wüthende, Tolle (κύων Il 8. 299), λύσση- 
μα(τ) n. das Rasen (Eur. Or. 270); λυσσέω (πολλὰ λαλεῖν Hes.); 
λυσσό-ω wüthend machen, Pass. rasen (λυσσω-θεί-ς Phokyl. 114); 
1υσσ-αίνω wüthen, grimmig zürnen (Soph. Ant. 633 D.); λύσσεται΄ 
μαίνεται (Hes., ganz vereinzelte und deshalb angezweifelte Glosse 1): 
"λυσσ-ἄ-ς (άδ. ος) f. die Wüthende; Rasende; λυσσ-αλ-έο-ςν λυσσ-ήρ-ης, 
λυσσή-ει-ς — λυσσητικός, λυσσ- ώδης wie rasend (vom Hektor ll. 
13. 53); @-Aıooog πηγή eine die Hundswuth stillende Quelle. in Ar- 
kadien (Pausan. 8. 19. 2). 

B. Gl. 326b. — F. W. 171. — C. E. 543: wenn zu W. rush, dann 
λύσσα = Avcja, aber das r von Avıra bliebe unerklürt. Auch ein Zu- 
sammenhang mit Λύκος möglich (vgl. Roscher St. IV. 189. 2). — Misteli 
KZ. XIX. 121: „etymologisch verdunkeltes Wort“. — Pictet KZ. V. 326: 
lut, ruf, Grundform von ο, rauf (PW. VI. 456. 589 unbelegt); dazu 
ksl. Yutu (Miklosich pg. 356: acerbus, saevus u. s. C ‚ohne Deutung). — 
Sch. W. s. v.: „stammverwandt mit Ivan“. — 1) C. V. I. 315. 42). 

RUDH roth sein. — Skr. rudh-irá roth, blutig, Subst. m. 
der blutrothe Planet d.i. Mars, n. Blut, Saffran; rodh-ra m. sym- 
plocos racemosa, aus dessen Rinde ein rothes Pulver bereitet wird; 
röh-ita voth, róthlich (PW. VI. 386. 445. 452). 

rudh. 
ῥυθ. — ἐ-ρυθ-ρό-ς roth, röthlich, ἐρυθρό-τη-ς (τητ-ος) f. PAR 

(Sp.), ἐρυθρό-ω roth fürben, röthen (Sp. ); ἐρυθρ-αίνω id.; (1 ἐρύθ. 
0-6) ἐρυθριά-ω erröthen, schamroth werden 1), ἐρυθρία- 2-02 f. das 
Erróthen; ἐρύθρ-ιο-ν n. eine rothe Salbe (Paul. Aeg.); ἐρυθρ-αῖο-ς 
röthlich; poet. = ἐρυθρός; ἐρυθρ-ία-ς m. der roth Aussehende; 
ἐρυθρ-ἴνο-ς m. eine rothe Meerbarbe; έρυθρο-είδης, ἐρυθρ-ώδης von 
röthlichem Ansehen; έρυθ-αίνω — ἐρυθραίνω (Pass. αἵματι Il. 10, 
484. 21, 21); (Σἐρυθέ-ω) ἐρύθη- uo(r) n. Röthe; ἐρυθ-ῖνο-ς —  έρυ- 
θρΐνος; ὀρυθρό-δανο-ν; ἐρυθρ-αάδιο-ν n. Fürberrüthe, Krapp (Diosc.), 
ἐρυθροδανό-ω mit F., K. färben. — (ἐρυθ-τι-, ἐρυθ-σι-) ἐρυςῖ-βη f. 
Mehlthau, Brand, robigo, am Korn”), ἐρυσιβ-άω, -όομαι am M. 
leiden, ἐρυσιβ- ώδης mit Mehlthau bedeckt; ἐρυσίπελας pag. 502. 
— Ἐρύθραι f. (= Rothenburg) alte böot. Stadt am Kithäron, galt 
als Mutterstadt von Egvßgal in Jonien (Tl. 2. 499, jetzt noch 
Ruinen östlich vom Dorfe Katzula); Ἔρυθ-ἴνοι m. Stadt in Paphla- 
gonien, die von der rothen Erde ihren Namen hat, (Tl. 2. 855, 
vgl ἀργινόεντα Avxaosov ibd. 647); Ἐρυθρὰ Θάλασσα, mare Ery- 
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thraeum, bei Herodot überhaupt das Meer südlich von Asien und 
Libyen, davon ist das heutige „rothe Meer" ein Ausläufer (bei 
Her. bald ᾿4ράβιος κόλπος, bald auch weniger bestimmt ’Egvden 9.). 

ῥευθ. — ἐ-ρεύθ-ω «- ἐρυθρόω (Hom. Inf. Aor. ἐρεῦσαι, yaiav 
αἵματι N. 11, 394. 18, 329); ἐρευθέ-ω roth sein (Luc. Ner. 7), 
ἐρεύθη-μα(τ) n. = ἐρύθημα (Galen.); ἐρευθό-ω  — ἐρεύθω (Sp.); 
ἐρευθιάω — ἐρευθέω; ἐρευθ-αλ-έο-ς roth (Nonn. D. 12. 359); ἐρευθέ- 
davov n. — ἐρυθρόδανον; ἔρευθ-ος n. Röthe, das Erröthen; έρευθ-ής 
roth; ἐρευθή-ει-ς id. 

rudh. 
rud. — (rud-to) rus-Su-8 roth, Demin. russu-lu-s róthlich; 

russ-eu-s id., Demin. russeö-lus etwas röthlich; (*russä-re) russä- 
tu-s rothgekleidet; (rud-t-lo) Rü-tü-li die Rutuler (= die Roth- 
haarigen, vgl. Roth-russen, Roth-häute u. s. w.), Völkerstadt im 
alten Latium mit der Hauptstadt Ardea; rií-tY-Iu-8 röthlich, gelb- 
roth, goldgelb, schimmernd, glänzend, rutila-re röthlich sein, 
schimmern, (trans.) röthlich machen, fürben?); Inchoat. rutile-sc-ére; 
Ruti-iws Name einer róm. gens. — raud: raud-us, roud-us, 
röd-us, rüd-us (-Ér-is) n. ein Stück von braunrother Metallfarbe, 
robes Stück (Erz, Blei, Stein) (aes raudus dictum "Varro l. l 5. 
163; olim aera raudera dicebantur Val. Max. 5. 6. 3)*), Demin. 
raudus-cülu-m n.; Raudus-cüla, -cul-àna porta (Thor zu Rom zwischen 
der p. Naevia und p. Lavernatis; Varro Ἱ.ο.: quod αεγαία fuit). 

Uritalisch: rubh = rub, ruf (vgl. urital. tibhi — lat. tibi, 
umbr. efe; rufru). 

rüb. — (rüb-ro) rub-ru-s (Solin. 40. 23), rüb-er — ἐρυῦ- 
00-5 (speciell: mare Rubrum, Rubra saxa ein etrur. Flecken); 
Demin. rubellu-s röthlich, davon Demin. rubellü-lu-s etwas róth: 
lich, rubell-iänu-s röthlich; rubell-i-ö(n) m. ein röthl. Fisch; Rubr- 
iu-s, Rubriänu-s; rubr-icu-s, als Subst. f. rubrica (erg. terra) rothe 
Erde, rother Thon, Róthel; Rubrik — Name für Titel und Ueber- 
schrift von Gesetzen und Büchern, weil sie mit rother Farbe ge- 
malt waren, um sie von dem Schwarz der übrigen Schrift zu 
unterscheiden, (*rubricäre) rubrica-tus roth gemalt, roth an- 
gestrichen, rubric-ösu-s voll rother Erde, roth. — (*rub-u-s) rub-öre 
(rub-ui) roth sein, vor Scham erröthen, Part. rub-ens roth, röth- 
lich, schamroth; rwbé-ía f. eine Froschart; rube-d-o ($n-is) f. Röthe 
(Firmie.); Inchoat. rwbe-sc-ére (rub-ui); rube-facere roth machen, 
rüthen; rüb-ia f. = ἐρυθρόδανον; rüb-eu-s roth; (*rube-, *rubi- 
cu-s) rübsc-un-du-s roth, bes. hochroth, glühendroth; röthlich, falb, 
Demin. rubicundü-lu-s; Rubic-ö(n) m. kleiner Grünzfluss in Ober- 
italien gegen Gallia Cisalpina bei Ravenna, berühmt durch Cäsars 
Uebergang beim Beginne des Bürgerkrieges (jetzt Pisatello); rubi- 
du-s roth, róthlich, bes. dunkelroth; rub-or (ör-is) m. Röthe, (spe- 
ciell) Schamröthe, (metonym.) Schamhaftigkeit, Schamgefühl. — 

. N 
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(roub) röb: röob-u-s (altl.) roth (Paul. D. p. 264: 10); (*robi-re) 
röbI-g-0 (in-is) f. der fehlerhafte rothe Ansatz am Metall, Rost; 
Rost als Krankheit des Getraides = ἐρυσίβη., robigmn-0su-s rostig, 
verrostet, robigin-äre rosten (App.); Robig-u-s m., Robig-o (11-19) 

- f. Gottheit, die man um Abwendung des Mehlthaus anrief, robig- 
ali-a n. Pl. das zu Ehren dieser Gottheit am 25. April gefeierte Fest. 

(rouf) rüf. — rüf-u-S roth (und zwar:) lichtroth; feuerroth; 
rothhaarig; Rwfu-s.als Bein. háufip (z. B. Q. Curtius Rufus, der 
Historiker), Demin. rufü-lu-s; Rufuli (vgl. Ascon. ad Cic. Verr. I. 
8. 80: tribunorum militum duo genera: primum eorum, qui Rufuli 
[nach Rutilius Rufus, der ein Gesetz zu ihren Gunsten in Vor- 
schlag gebracht hatte] dieuntur; hi in exercitu creari solent; alii 
sunt. comiliati, qui Romae comiliis designantur); rufa-re röthlich 
machen; rufe-sc-ére röthlich werden (Plin.); Auf-inus m. Name 
eines Consuls; Ruf-i-o(n) m.; Ruf-rae f. campan. Stadt (jetzt wahrsch. 
Lacosta Rufaria); Rüfr-iu-m n. Stadt der Hirpiner (Liv. 8. 25. 9, 
jetzt Ruvo); Rufr-Enu-s. 

Ascoli KZ. XVII. 387. 66). 72). XVIII. 443. 4). — B. Gl. 825b; 
vgl. Gramm. I. 123. II. 104. III. 40433: KZ. III. 5. — Bugge KZ. VI. 
20. XIX. 441. XX. 6Η. — Corssen I. 869. B. 20. 80 f. 198. 198. 374. N. 
194. — C. E. 251. 826. 421. 440. 569. 714; KZ. II. 334 f. XIII. 397; V. 
I. 222. 6). — Ebel KZ. XIV. 77. — F. W. 172. 889. 484; F. Spr. 360. 
— Froehde KZ. XIV. 463. XVIII. 268. — Grassmann KZ. ΧΙΙ. 88. 91. 
XVI. 191. — Kern KZ. XXI. 241. — Kuhn KZ. XIV. 216. — Lottner 
KZ. VII. 20. 43. 177. 92). 188. 117). XI. 178. — Miklosich Lex. p. 808 
8. v.: rideti se. — Misteli KZ. XVII. 1913). — Pott W. III. 1017; KZ. 
VI. 369. — Savelsberg KZ. XXI. 127. 1). — Schweizer-Sidler KZ. VI. 
449. VII. 162. — Sonne KZ. XIII 414*). — Zeyss KZ. XVI. 382. — 
1) Curtius St. VI. 438: „die Verba auf -44v bezeichnen bald mehr den 
Hang zu etwas (γαυριᾶν, κυδιᾶν, ἱλλιγγιᾶν, ἐρυθριᾶν), bald den krank- 
haften Hang, die Sucht oder die Krankheit (ὀφθαλμιᾶν, ὑδεριᾶν, στρα- 
τηγιᾶν) und bisweilen die Nachahmung (σοφιστιᾶν). — 2) Pott KZ. 1. c. 
stellt sehr verschiedene Vermuthungen über den „desto dunkleren Zu- 
Salz" -βη auf. [Dessen Erklärung wurde sonst nirgends gefunden. — f 
ist wohl = urspr. Suffüx va; vgl. τύρβη turba und dazu Kraushaar St. 
II. 481 ff., Pictet KZ. V. 323*]. — 8) Anders F. W. 446: ghar gelb, 
grün sein; ghar-ta — chru-to, ru-t-Uu-s. Aehnlich Bugge KZ. l. c.: zu 
χρυσός; vgl. arma rulilant, rutilantior auro; also vom rothgelben Glanz 
wie das Gold. -— 4) Anders Corssen I. 359: kru hart sein: rau-d-us, 
rou-d-us, rö-d-us. — Diefenbach KZ. XVI. 224: die Grundbedeutung un- 
gewiss. | 

———————— ——— 0 

L. 

1) LAK biegen, beugen; vertiefen*). 
lak. | 
λακ. — ἄ-λαξ, ἄλξ' πῆχυς. ᾿Αθαμᾶνες (Hes.); λάκας φάραγγας 

(id.). — Λάκ-μο-ς (Strabo), Λάκ-μων (µων-ος) (Herod.) m. der nörd- 
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liche Theil des Pindus (bildet eine grossartige Einsenkung); Aax- 
ivıo-v n. Vorgebirge in Bruttium; (λακε-δαµο, λακε-δαμ-ιον) Λακε- 
daiuwv (uov-og) f. die Landschaft und deren Hauptstadt (vgl. ll. 
2. 581, Od. 4. 1 κοίλην Aaxsdaluove κητῶεσσαν; schlundreich, reich 
an Klüften, nümlich in den zwei parallelen Gebirgszügen Taygetos 
und Parnon, welche die Landschaft {ακεδαίμων durchzogen; Ameis- 
Hentze ad 1. c.). — (Aex-Fo) λάκ-κο-ς m. Vertiefung, Grube, Cisterne, 
λακκ-αἴο-ς aus der Cisterne (0009), λακκ-ίζω graben (Suid.), Aexx- 
ὥδη-ς grubenartig (Geopon.)!). — (Aex-va, Aey-va, x zu q vor v) 
λάχ-νη f. (die gebogene, gewundene, verschlungene) Wollfaser, 
Wolle?), wolliges Haar, Flaum, λώχ-νο-ς m. id. (nur Od. 9. 445); 
Aarva-io-s, λαχνή-ει-ς wollig, zottig, haarig; λαχνό-ο-μαι wollig 
u. 8: w. werden, λάχνω-σις f. das Behaartsein (Sp.); Auyv-odng = 
λαγνήεις (λαχνώδη᾽ ἔγχνοα Schol. Nik. Ther. 762). — (Aex-vos, λαχ- 
vog, Aay-vog, λαή-νος) λᾶ-νος dor., λῆ-νος n. = λάχνη (Aesch. 
Eum. 44. Ap. Rh. 4. 173. 177. Nik. AL 452)°). 

λεκ. — λεκ-άνη f. Schüssel, Becken, Mulde, Demin. Asxav-i-s 
(iö-05), -ίσκη f., λεκάν-ιο-ν. λεκαν-ίδιο-ν, -άριο-ν n.; Aéx-og n. (auch 
λεκ-ό-ς m.) id. (Lex.) — λεκ-ροί, λικ-ροί" ὄξοι τῶν ἐλαφείων κερά- 
των (Hes.); λέκρ-ανα Arm, Ellbogen (κύβωλα Hes.); ὁ- und ὦ-λέκρ- 
ανο-ν n. id., ὠλεκραν-ίζω mit dem Ellboger stossen. — (1εχ-ρο-) 
λέχρ-ιο-ς quer, schräg; Adv. λέχρ-ις (λέχρις ἐπιχριμφθείς ΑΡ. Rh. 
1. 1235, λέχρις ἔσίασαν id. 3. 238)*). 

Mk. — AMyb, Alb" πλάγιος (Hes.); λικ-ροί 8. λεκροί; λικρι-φίς 
von 9. Seite, seitwärts, quer (nur ἀίσσειν Il 14. 463. Od. 19. 
451)? , 

λοκ. — (Aox-vo) λοξό-ε schräg, schief, quer, krumm, seit- 
würts gebogen, verrenkt; (von der Rede) Umschweife machend, 
dunkel®), λοξό-τη-ς (τητ-ος) f. schräge Richtung (χρησμῶν Zwei- 
deutigkeit Plut); λοξό-ω schräg u. s. w. machen oder sein, λόξω- 
σι-ς f. das Schrägmachen u.s. w., schräge Richtung; Λλοξ-εύ-ω = 
λοξόω, λόξευ-μα(τ) n. = λόξωσις; λοξι-ά-ς (άδ-ος) f. die schräge 
Bahn Ser Ekliptik; λοξο-είδης schief. 

AK. ^ 

lac. — lác-u-8 (us) m. = λάκκος (lacus lacuna. magna, ubi 
aqua contineri potesi Varro 1. Ἱ. 5. 26); Lache, Teich!); Demin. 
lacus-cülu-s m. kleine Vertiefung; lae-üna f. Vertiefung, Graben, 
Abzug, (übertr.) hohle Stelle, Lücke, Verlust, lacunü-re vertiefen, 
tüfeln (d. h. vertiefte, getäfelte Arbeit in der Decke anbringen), 
lacun-ariu-s m. Grabenmacher (λακκοποιός Gloss. Philox), lacun- 
ösu-s voll von Vertiefungen, Gräben, Lücken; lacun-ar (üris) n. 
getäfelte Decke, Plafond (Plur. auch ari-a, orum); (*lacu-u-s, *lacu- 
äre) lacua-tu-s getäfelt (Enn. ap. Cic. Tusc. 1. 35. 85 Ribb.); 
' lacu-e) laque-ar (aris) n. — lacunar, laque-ariu-s = lacunarius 
Cod. Theod.). — (iac-ma) lä-ma f. = lacuna; Sumpf, Pfütze. — 
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(la-n-c) lanx (lanc-is) f. (λεκάνη) Schale, Schüssel; bes. Wag- 
schale"); Demin. lanc-la, lanci-cula f. — (*lac-ero) lae-er-tu-s 
m. Oberarm, oberes Vorderbug von "Thieren?); lacert-ösu-s mit 
starkem Oberarm oder Vorderbug,.muskelkrüftig. — (lac-na) lä-na 
f. = Aayvn?), Demin. länü-la f. ein wenig Wolle; lanä-re (ἐριο- 
φορέω Gloss. Philox.), lanä-tu-s mit Wolle versehen, wollig, lan- 
eu-s wollen, woll-icht, -ig; (*lanu-s) lani-cu-s wollhüutig (Laber.), 
lanic-iu-s wollig, lanic-ia, -ie-s f., -iu-m n. Wolle; lan-ari-s wollig, 
Woll- (pecus Varro r. r. 2. 9. 1), lanäriu-s zur W. geh., Subst. 
m. Wollarbeiter, Walker, f. Wollspinnerei, Lanäriu-s Bein. des 
Calpurnius Piso; lan-es-tri-s (vgl. terresiris pag. 310) aus W. ge- 
macht (pallium, Vopisc. Aur. 29); lan-ösu-s wollig, voller W., lanosi- - 
ta-s f; wollige Beschaffenheit (Tert.); /an-uü-g-o (in-is) f. Wolle, 
das Wollige, Flaum, Milchbart, lanugin-eu-s, -0su-s woll-ig, -icht, 
wollartig; lanerum (vestimenti genus ex lana sucida confectum Paul. 
D. p. 118. 11); lanoculus (qui lana tegit oculi vitium id. p. 118. 9); 
lani-ficu-s wollarbeitend (lanific-ia f£. Wollarbeiterin, Dig.); lami-ger 
wolltragend, Subst. m. Widder; lani-lutor m. Wollwäscher (ἐριο- 
πλύτης Gloss. Philox.). 

lic. — líe-Ynu-8 aufwärts gebogen, Licinu-s, Licin-iu-s; re- 
lioinu-s rückwüris gebogen; (*lic-tu-s, lic-su-s) lixü-la f. (sabin.) 
gebogenes, verschränktes Backwerk, Kringel, eirculi (Varro 1. ]. 
5. 22. 31), semi-lirula f. halbes Backwerk (id. 5. 22. 107). — 
sub-lic-a f. unten verschränkter Balken, Querbalken, Pfahl, Palli- 
Bade, bes. Brückenpfahl, sublic-iu-s (pons) aus Querbalken be- 
stehend, auf Pfählen ruhend (die von Ancus Martius gebaute höl- 
zerne Tiberbrücke, etwas nördlich vom Aventin, noch innerhalb 
der Mauer; vgl. Becker I. 693). 

lic, — He:iu-m n. Weberfaden, Faden, Gurt, Gürtel, Schurz 
'(altlat. inlicium vocare, zusammengeschrieben statt in-licium vgl. 
ex-templo, il-lico u. 8. w. = vocare in procinctum den Heerbann in 
Gurt oder Aufschürzung rufen = in Waffenrüstung rufen), licia-re 
das Gewebe anzetteln, licia-tor-iu-m n. Webebaum, Garnbaum (Vulg.), 
lic-m-ium n. Fadenwerk, Charpie; bi-lix (licis) zweifüdig, zwei- 
drätig (loricam Verg. A. 12. 375), tri-liz dreifädig, dreidrätig 
(loricam id. 3. 467, tunicae Mart. 14, 143, 1). — (*lic-u-u-s) ob- 
Iiquu-8 (Adv. -e) verschränkt, quer, schräg, schief; (übertr.) ver- 
steckt, verblümt, obliqui-ta-s (tati-s) f. schiefe Richtung, Krümmung, 
obliqua-re verschrünken, quer u. 8. w. machen (linqu-ier = obli- 
quari Attius, Ribb. trag.” p. 284), obliquä-tiö(n) f. = obliquitas 
(Macrob.). — (lic-mu-s) lI-mu-s quer, schief, schräg, schielend, 
Demin. liwwi-lu-s ein wenig schielend (Plaut. Bacch. 5. 2. 12); 
lr-mu-8 m. Gurt, Schurz (um den Unterleib der Opferpriester, 
benannt von einem Purpurstreifen, der in der Quere auf den Schurz 
geheftet war; vgl. licio transverso, quod limum appellatur, qui 
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magistratibus praeministrabant, cincti erant, Tiro ap. Gell. 12. 3. 3). 
— (lic-mo, ic-mi-t) I1-me-s (l-mi-i-is) m. Querweg, Rain, überh. 
Weg, Bahn, (übertr.) Gränze, Markscheide, Ziel?) (limites in agris 
nunc lermini, nunc viae transversae Paul D. p. 116. M.), hmit- 
äri-s, -ün-eu-s an der Grünze befindlich; (*limi-tu-8) limitä-re ab- 
gränzen, festsetzen, bestimmen, limita-ti-o(n) f. Abgrünzung u. s. w. 
— (lic-men) Ir-men (min-is) n. Querholz der Thür, Ober-, Unter- 
schwelle, Schwelle; (metonym.) Thür, Eingang; (bildl.) Anfangs-, 
Endpunct, limin-ari-s zur Schwelle geh., Limen-t-mu-s m. Schwellen- 
gott; (limin-u-s) e-limina-re über die Schwelle, aus dem Hause ent- 
fernen, se sich fortbegeben; posi-lsmin-iu-m n. Rückkehr hinter 
die eigene Thürschwelle —: Rückkehr in den alten Stand und das 
alte Recht, Rückkehrsrecht; (altl. sublimen d. i. sub limen) sub- 
lim-u-s (Enn., Lucr. 1. 340), sub-Iimi-8 unter der oberen Thür- 
schwelle = emporragend, hoch, erhaben'?) (Adv. sub-lime, -limi- 
ter), sublimi-ta-s (tatis) f. Erhebung, Hóhe, Erhabenheit, sublima-re 
hoch machen, erhöhen, emporheben, sublimä-tor m. Erheber , Er- 
höher (Salv.), sublimà-ti- ó(n) f. Erhebung, Erhöhung (Aleim.); sub 
limi-fus Adv. hoch hinan (Fronto). 

luc. — .(*luc-tu-s) Juxu-s = 2066-5; luxu-s (4s) m. Ver- 
renkung; lurü-re verrenken, aus seiner Lage bringen, lurä-ti-ö(n), 
-lüra f. — luxus (στρέμμα "Gloss. Philox.) — (Iuc-u- nt; vgl. vol. 
u-nl-as, üriu-s) luc-u-n-s (-t-is) f. (genus operis pistorü Paul. D. 
p. 119. 18) Backwerk!!), Demin. lucun[t]-cilu-s m. 

*) Vgl. Κε]. lek-a, les-ti flectere, bóhm. lek-ati terrere, let. lekt flec- 
tere; mhd. lenken. — legen ; Κα]. laka, lit. let. lanka palus, stratum; 
laka sinus; lak-% arcus, poln. uk, serb. bóhm. ζωή: (Miklosich Lex. 357 f.). 
— Q. E. 367: — Düntzer KZ. XIII. 8. XVI. 277. — F. W, 390. 486. 
489. 631; F. Spr. 106. 214. 860 £.; KZ. XIX. 80. — Froehde KZ. XXII. 
663. — Walter KZ. XII. 413 Anm, — Brugman St. VII. 280: kar krumm 
sein: [k|rak. — Corssen I. 493 Β.: slak, slik Mrd E flechten, stricken. 
Vgl. B. 428. — 1) C. E. 159: lak reissen. — 2 W. 1. c. — Ascoli 
KZ. xvit 280: sieht von jeder Deutung ab. — ) Brogman St. VII. 280: 
möglicherweise kar sich krümmen; κλάκ-νη. — Corssen I. 634: sl ak 
winden, schlingen. — C. E. 366: giebt keine Deutung; ebenso wenig 
Lottner KZ. VII. 174: 50). — Sch. W. s. v.: vgl. χλαΐνα, xAaség, lat. 
lana la(h)nugo. Vgl dagegen C. E. 1. c. — Walter KZ. XII. 378: 
ark (alk, lak, rak) spinnen, vgl. deutsch: Rock-en. — 3) Vgl. Brugman 
St. IV. 104 und Lob. Path. EI. I. p. 111. — 4) Gerland KZ. IX. 66: 
ἀμφίς, ἄχρις, uéxorg, «0016, Akyoıs, χῶρις sind Ablativformen des. ung 
mit Uebergang des v zu c und Abschwächung des α σαι. — 5) Ueber 
ı als Vertreter des e vgl. C. E. 702. — Als Instr. Plur. (bhi, φι, φι-ϱ) 
fassen die Form: Kissling KZ. XVII. 204 und Sch. W. s. v. — Ganz 
anders Dóderlein n. 2054: Aı& (Hes.) + ῥίπτω „mit einem Seitensprung". 
— 6) Vgl. Lottner KZ. VII. 175. 60) und Walter KZ. Ἱ. c. — 7) Corssen 
I. 114. B. 149: par schlagen, plak (statt planz). — Aehnlich L. Meyer 
KZ. V. 884: πλακ, πλαξ Fläche, Ebene = lat. lanc. — 8) Vgl. Steffensen 
Tidskr. f. Fil. Ν. B. Il. 71 (KZ. XXIII. 94. 1.. — Brugman St. l. c.: 
kar krümmen; urindogerm. kar-kar-ta = cla-cer-tu-s. „In welchem Ver- 
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hältniss Zacertus Eidechse (vgl. pag. 136) zu dem unstreitig verwandten 
lacertus Muskel steht, ist nicht ganz klar." — 9) Vgl. Corssen N. 267 
und Walter KZ. X. 197. — 10) Schweizer-Sidler KZ. III. 374. XIV. 156. 
— 11) Curtius: lucuns part. imperf. von einem urspr. lat. Verbalstamme 
starker Flexion Zuc (KZ. XIV. 439). Vgl. noch Bechstein St. VIII. 349. 

2) LAK erlangen, erhalten*). 
λαχ. — λα-γ-χ-άνω durch das Loos, Schicksal oder durch 

den Gótterwillen erhalten; theilhaftig machen; (intr.) durch's Loos 
herauskommen; (absolut:) loosen (Fut. λήξομαι, ion. Aukouaı Herod. 
7. 144, Aor. ἔ-λαχ-ο-ν, Hom. nur redupl. Conj. λελάχ-ήτε, -moı 
mit causat. Bedeutung, Perf. ei-Ang-«, ion. poet. und Sp. λέ-λογχ-α, 
λελόγχ-α-σι Od. 11. 304, λελάχασι Empedokl. 5, Pass. εἶ-ληγ-μαι): 
Verbaladj. ληκ-τέο-ν (Isokr. 7. 23). — λαχ-ή f. (Lex.), λαχ-μό-ς m. - 
(Sp.), λάχ-ος n., λάχ-η-σις (Schol. Lykophr. 1141), (λεχ-τι) λῆξι-ς, 
λόγχη (Lex.) f. das Loosen, Loos, Schicksal, der durch das Loos 
bestimmte Antheil. — Λάχ-ε-ει-ς f. eine der drei Parcen, die das 
Lebensloos bestimmt (Hes. Th. 218), als Appellat. Bakis bei Herod. 
9. 43 (ὑπὲρ Acycolv τε µόρον :t)!). 

*) Vgl Κα. po-lac-iti, besser po-luc-it$ obtinere, luc-iti nancisci, 
luc-at$ contingere, luca-j casus (Miklosich Lex.); lit. per-lenk-i-s m. Gebür; 
deutsch: er-langen, ge-lingen (vgl. Curtius KZ. I. 268). — F. W. 390 
(lak, lank erlangen, erhalten verhält sich zu 1) lak wie nam erhalten zu 
nam beugen); F. Spr. 106. 215. 360 (vgl. C. E. 495; C. V. I. 256. 7). 
II. 18. 62). — Anders Benfey KZ. IX. 99*): lagh ereilen. — Wieder 
anders Kuhn KZ. II. 272 und Legerlotz KZ. VIII. 899: W. nag, nang 
(vgl. pag. 421); n zu I (vgl anjá allog alius, dhenü θηλές, Panormus 
ital. Palermo). — 1) Vgl. Curtius KZ. XIII. 399. 

—— ———— — 

3) LAK belisten, bestricken*). 
idc. 
lax Betrug (Paul. D. p. 116. 15); läc-ere (lacit. decipiendo 

inducit. Lax enim fraus est ibd.); -lYc-ére: ad-licere (-Iexi, sehr 
selten -[c-wi, -lec-tu-s) anlocken, de-licere ablocken, e-licere (-lic-ui, 
-lexi, lic--tu-s) heraus-, hervor-locken, -rufen, in-, Ü-licere (-lexi, 
-lec-tu-s, illexe Dichterstelle bei Cic. n. d. 3. 27. 68) an-, herbei- 
locken, verführen, verstricken, per-, pel-licere (-lexi, -lec-lu-s, pel- 
lic-ui Liv. Andr. ap. Prisc. p. 877), pro-licere (-lixi) hervorlocken, 
anreizen; il-lex (lic-is) anlockend, verführerisch, Subst. Lockvogel, 
Verführer, -in; pel-lax betrügerisch, ränkevoll (pellacis Ulizi Verg. 
A. 2. 90); -lic-ia, -io: de-lic-ia f. lockende Ergötzlichkeit, Lust, 
Freude, Wollust, Demin. deliciö-lae f. Liebling (Twlliola Cic. Att. 
1. 8), -lu-m n. (Sen. ep. 12), delici-ösu-s weichlich (Sp.); E-lic-iu-s 
m. Bein. des Jupiter, von dem man durch Gebete unschädliche 
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Blitze entlockte (sein Altar war von Numa auf dem Aventin er- 
richtet, vgl die ausführliche Erzählung Ov. Fast. 3. 285 ff.)'); 

- aquae- oder aqui-lic-iu-m n. ein Opfer, um Regen herbeizuführen 
(Paul. D. p. 2. 12 M.); -lac-e-bra: e-lecebra f. Entlockerin (Plaut.), 
in-lecebra f. Anlockung, Verführung, per-lecebrae f. id. (Plaut.); 
(*lac-tu-s) -lac-ta-re: ad-lectare mit Fifer anlocken, de-lectare ab- 
locken, verleiten, (metonym.) locken, ergótzen, unterhalten, (Med.) 
sich ergötzen, c-lectare auslocken (Plaut.), ob-lectare ergötzen, unter- 
halten, (Med.) sich erg., unterh., pro-lectare hervorlocken, reizen; 
lac-e-ss-ére (-ivi, -ii, --tu-s) herauszulocken suchen, herausfordern, 
reizen, beunruhigen, necken?), lacessi-tor m. Herausforderer (Isid.), 
lacessi-ti-ö(n) f. Herausforderung (Amm.). -- läqu-eu-s m. Strick, 
Band, Schlinge, Fallstrick?), laqueä-re verstricken, laqueä-tor m. 
Umstricker. 

*) Vgl. kel. lec-a, lec-ati sllaqueare, böhm. lak-ati locken, reizen 
lic-eti eine Schlinge aufstellen, ksl. po-lect laqueus (vgl. Mikl. Lex. s. v. ); 
lett. lenk-t 'auflauern. -- F. W. 390 (lak belisten, bestricken zu 1 Jak, 
wie vag beirügen zu vag krumm gehen); F. Spr. 106. 215. 361. -- 
Anders Benfey KZ. VIL. 118: !ak reissen, zerren, locken. — Corssen I. 
493: slak, slik schlinugen, flechten, stricken; dagegen B. 46: vark, υἱαξ. 
luk ziehen (vgl. C. E. 136). — 1) "Vgl. Pott KZ. VII. 96. — 2) Vgl. 
Düntzer Wortbildungslehre pg. 135 f.: Desiderativa (-asj-ami, -eaj-o): ca- 
pesso, incipisso, facesso, lacesso, pelesso. Vgl. Savelsberg KZ. XVI. 362 ff. 
und C. V. 1. 289. IL. 387. — 3) Anders Brugman St. VIT. 281: kar krumm 
sein: krakar, krak, rak, lak. 

1) LAG sich kümmern, sorgen. 
λεγ. — ἀ-λέγ-ώ (poet. von Homer an, nur Pr&s. und Imperf.) 

sich kümmern, achtsam sein (gewóhnl. mit Negation: οὖν ἀλέγω), 
ἀ-λεγ-ίζω id., ἀ-λεγ-ύνω id. (Od. stets δαῖτα oder δαῖτας sich um ein 
Mahl bektimmern, das M. pflegen = es geniessen)'). — (d-Asy-es) 
ἄ-λγ-ος π. Kummer, Leid, Mühsal, Schmerz, ἀλγέ[σ]-ω Kummer 
u: 8. w. empfinden, sich grümen?), ἄλγη-σι-ς f. = ἄλγος (Soph. 
Phil. 781. Ar. Th. 147), ἄλγη- -μα(τ) n. id., ἆλγη-δών (8óv-og) f. 
Schmerzgefühl, ἀλγη-ρό-ς schmerzhaft (Hippokr.) (ἀλγ-ινο) ἀλγ-ινό-ει-ς 
schmerzlich. — (ἀ-λεγ-εσ-νο) ἀ-λεγ-ει-νό-ς, ἀ-λγ-ει-νό-ς schmerz- 
haft, kränkend, mtühsam?), dazu unregelm. Comp. Superl. ἀλγ-ίων 
Hom. nur Neutr. ἄλγ-ιον), ἄλγ-ιστο-ς. — (ἀ-λεγ-ες) ἁπ-η-λεγ-ής 
Hom. nur Adv. ἆπ-η-λεγ-έως) Rücksicht fern habend, rüicksichtslos, 

unverhohlen (μῦθον ἀποειπεῖν Il. 9. 309. Od. 1. 313); ὃυς-η-λεγ-ής 
schlimme Sorge, Angst bringend, schwerbekümmernd (πόλεμος, 
Θώνατος Il. 20. 154. Od. 22. 325; δεσμός, πολῖαι Theogn. 652. 
193)5). 

leg. 
nec-leg-ere, neg-leg-öre sich nicht kümmern, nicht beachten, 

vernachlässigen, hintansetzen, geringschätzen (-leri, jedoch negle- 
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gisset Sall. Jug. 40), Part. neglegen-s nachlässig, lässig, unacht- 
sam (Adv. -ter), neglegent-ia f. Nachlässigkeit, Nichtbeachtung u. &. w.; 
néglec-tu-s vernachlässigt, nicht beachtet (Adv. -te, -ti-m Sp.), neglec- 
tu-s (fus) m., -t-ö(n) f. Vernachlässigung, neglec-tor m. Vernach- 
lüssiger (August); (*re-lg-ere) relig-en-s sich (um die Götter) 
kümmernd, gottesfürchtig (religentem esse oportet, at religiosumst, 
Poé&ta ap. Gell. 4. 9.1); relig-i-0(n) f. Gottes-verehrung, -furcht, 
-dienst (bei spät. Schriftstellern von der christlichen Religion); 
übertr. (aus relig. Gesinnung hervorgehende) Bedächtigkeit, Scheu, 
abergl&ubische Angst, Gewissenhaftigkeit, Genauigkeit; Gegenstand 
relig. Verehrung, Heiligthum; Ῥ]. religiones = Religionssatzungen, 
Ceremonien, religiöse (ein relig. Bedenken erregende) Erscheinungen 
(vgl. Caes. b. G. 6. 13. 4)5); religi-[on]-ösu-s (Adv. öse) voll Gottes- 
verehrung, -furcht, gottesfürchtig, fromm, religiös;. (übertr.) be- 
düchtig, ängstlich, abergläubisch, gewissenhaft, genau, Demin. 
religiosü-lu-s (Hieron.), religiosita-s f. Gottesfurcht, Religiösität 
(Sp.). — (*a-leg-ére = ἀ-λεγ-έω, *a-lg-ere) ind-u-lg-öre (ind- 
u-l-si, -t-m) eingehend (vgl. pag. 30) sorgsam oder dienstbeflissen 
sein = dienstbar, willfährig, beflissen, besorgt sein, sich hin- 
geben, nachgeben, gestatten, erlauben®), Part. indulgen-s nach- 
sichtig, gütig, freundlich (Adv. -ter), indulgent-ia f. Nachsicht, 
Güte, Huld (Straferlass Sp.), induig-i-ta-s f. id. (Sisenna ap. Non. 
p. 126. 9); Part. indul-tws, als Subst. -w-m n. Bewilligung, in- 
dul-tus (tis) m. id. (Cod., Sidon.), indul-tor m. Bewilliger (Tert.). 

Clemm St. VIII. 99. 346. — Corssen B. 382 f. — C. E. 866. — 
F. W. 488. — 1) Anders Ahrens Philol. XXVII. 2. Ρε 251f.: λεγ häufen. 
— 2) C. E. 719: ἆλ-ε-γεινός neben ἄλγος dunkler Herkunft, da die Ver- 
wandtschaft mit ἀλέγω sehr zweifelhaft ist. Vgl. C. V. II. 261. — 8) Ueber 
das Suffix -vo vgl. Leskien St. II. 101. — Das ε erklären für eingeschoben 
(wie auch C. E. L ο. ἆλ-ε-γεινό-ϱ) Corssen B. Ἱ. ο., Düntzer KZ. XII. 8 
und Lottner KZ. VII. 171. 9). — 4) Vgl. Schaper EKZ. XXII. 515 f. — 
Düntzer Ἱ. c. und zu Od. 200: ἀπηλεγέως eigentl. „leidlos“, ging aber in 
die Bedeutung „ungescheut, rücksichtslos, frei‘ über; ὄυςηλεγης „arg quä- 
lend". — Sch. W, s. v.: δυς-λέγω schlecht, unsanft niederlegend, bettend 
(wogegen S. W. s. v. mit Recht: dann müsste das Wort δυσηλεχής [Aeg] 
lauten). — 5) Corssen I. 444 f.: (ag, lig anheften, anhaften: „gebundenes 
Bewusstsein, bindender Glaube.“ Aehnlich Ebel KZ. IV. 449 und Sonne 
KZ. XV. 92: „wahrscheinlich“ (natürlich nicht direct vom schwachen 
Causat. ligare abzuleiten). — C. E. 1. c. (mit Dóderlein Gloss. 109) gegen 
die Zusammenstelluug von dAéyo mit λέγω lesen, sammeln. „Dass aber 
ἆ-λέγ-ω das Gegentheil von lat. nec-leg-o ist, und θεών ὅπιν οὐκοάλέγον - 
τες (II. 388) das Ebenbild von lat. religens und religio (Gell. IV. 9), liegt 
klar vor". — Klotz W. s. v.: Nach Cicero von relegere (s. Gell. 4. 9), 
Andere von religare, wie Serv. Verg. À. 8. 349, Augustin., weil dadurch 
ein Binden des Geistes bezeichnet werde, Lucr. 1. 921 religionum nodis 
animos exsolvere. Richtiger ist wohl mit Rücksicht auf religens die Er- 
klürung bei Cic. n. d. 2. 28. 72 (qui autem omnia, quae ad cultum deo- 
rum pertinerent, diligenter retractarent et tamquam  relegerent, sunt dicti 
religiosi ec relegendo, ut elegantes ex. eligendo , itemque ex diligendo dils- 
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gentes, ex intelligendo intelligentes). — Gegen diese Deutung ist Schoe- 
mann ad Ἱ. c.: „Dass der Ableitung von religare keine mmat. Be- 
denken entgegen stehen, ist längst von Einsichtigen anerkannt, zumal 
wenn man erwügt, dass es für ligare eine ältere Form Hgére gegeben 
haben wird". — Ueber die Quantität von religio s. Corssen 1I. 466: re- 
ligio (Plautus), im daktyl. Versmaass re-ligio, rel-ligio (Lucr. und spät. 
Dichter), in Inschr. regelm. reg Brambach Hülfsb.: religio, nicht 
relligio. — 6) Corssen B. 1. ο. — C. E. 191: die Vergleichung mit dhragh 
δολιχόε u.s. w. scheint sehr zweifelhaft, weil die Bedeutung eine viel 
allgemeinere ist als „auf die lange Bank schieben“, und weil ebenso 
gut[?] ind-ulg-eo als in-dulg-eo getheilt werden kann. — Fick KZ. XXII. 
373. 3): europ. W. dhalgh verdienen, schuldig sein; in-dulgere = altir. 
dilgud (G. dilgotho) remissio, wenn es nicht geradezu daher entlehnt ist. 
— Anders wieder L. Meyer KZ. XXIII. 418 £.: Skr. varg wenden, drehen, 
ablenken, beseitigen, Med. etwas von jemandem abwenden, abspannen, 
vorenthalten: ind-ulgere eigentl. „entsagend sein, verzichtend sein“ = 
nachsichtig sein; dann: „gestatten, erlauben, bewilligen, geben, schenken". 

Li 

2) LAG schlaff, weichlich sein. 
lag. 
λαγ. — Aa-y-y-Alw zaudern, zögern (ὀκνέω Hes.), Ao-y-y- 

ἄζω id. (διαδιδράσκειν τὸ Epyov προφασιξόμενός τινα πρόφασιν B. A. 
50); (λαγ-νο, λαγ-νιζω, λαήνιζω) λανίζω (λαγγάζω Hes.); λαγγ-ών 
(ῶν-ος) m. das Zaudern, λαγγον-εύ-ω —= λαγγάζω (Phot.); λαγγ- 
wöng zaudernd. — λάγ-νο-ς (fem. λάγνη nur Schol. Apoll Rh. 
3. 541) (urspr.) schlaff, (dann, mehr von Männern) geil, üppig, 
wollüstig; λαγν-ικό-ς (Clem. Al), λάγν-ης (nach Phot. att. Form) 
id.; λαγν-εύ-ω geil u. 8. w. sein, λαγνε)-ία f£ Geilheit u. s. w., 
λάγνευ-μα(τ) n. id. (Hippokr.). — Aay-apö-c schlaff, schmächtig, dtinn 
(λαγ-ρό-ς Eust. 1464. 63), λαγαρό-τη-ς (τητ-ος) f. Schlaffheit u. s. w., 
λαγαρό-ῶ; λαγαρ-ίζω schlaff u. s. w. machen, Med. werden, λαγάρω- 
σι-ς f. = λαγαρότης (Eust.), λαγαρ-ώδης == λαγαρός (Schol. Ar. Ach. 
245). — λαγ-ών, meist Pl. λαγ-όν-ες, f. (seltener m.) Weichen, 
Dünnen (zwischen Rippen und Hüften). 

ληγ. — λήγ-ώ intr. ablassen, abstehen, aufhören, ruhen, 
trans. (nur poet.) aufhören lassen, beruhigen, stillen (Fut. λήξω, 
Aor. ἆἔ-ληξα) 1), ληκ-τ-ικό-ς das Ende betreffend (B. A. p. 816), 
(1ηκ-τι) λῆξι-ς f. das Aufhören, das Ende (µόχθων Aesch. Eum. 504), 
λήκ-τήρ-ιο-ς aufhörend, rings umgrünzt (Lykophr.); ληχ-μό-ς m. = 
λῆξις (Antim. E. M. 371. 22); ἄ-ληκ-το-ς unaufhörlich (Adv. ἄληκτον), 
᾽4ληκι-ώ (οὔς) f. eine der Erinyen (Orph. Arg. 966)?). 

lag. 
lag, la-n-g. — la-n-gu-öre schlaff, matt, müde, kraft 

los, unthütig sein, Part. languens schlaff u. s. w.; langwi-du-s id., 
Demin. languidu-lu-s; langu-or (ör-is) m. Schlaffheit u. s. w.; Inchoat. 
langue-sc-ére (langui), langwe-facere schlaff u. s. w. machen; langu-o(n) 
— pedibus infirmus (Vet. interp. Verg. G. 2. 98. p. 11. Μ.). — 
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(lag-tu-s) laxu-8 locker, offen, weit (Adv. laxe), laxi-ta-s (tati-s) 
f. Geräumigkeit, Ausdehnung; tibertr. Schlaffheit (Arnob.); laza-re 
erweitern, ausdehnen, lósen, loslassen, schlaff machen, schwüchen, 
Erholung vergönnen, Part. /(axa-(u-s erweitert u. s. w., laxai-wwu-s 
lindernd, /aza-ti-o(9), -men-tu-m n. Erweiterung, Erleichterung. — 
(lac-ti) lac-te-8 (fi-um) Pl. f. Düinndärme, kleinere Eingeweide?). 

leg*). — (*leg-na = λάγ-νο-ς) 16-na f. Kupplerin, Verführerin 
(quae mulieres quaestuarias prostituunt und quae alterius. nomine 
hoc vitae genus exercet, Dig. 23. 2. 43); viti-lena f. Schandkupplerin 
(malesuada Plaut. Most. 1. 3. 56); lenä-re verkuppeln (Anthol. lat.); 
lén-0(») m. Kuppler, Verführer, /enow-iu-s kupplerisch (Plaut.); 
Demin. (*lenon-lu-s) lenul-Iu-s (Plaut. Poen. 2. 25), lenun-culu-s 
(ibd. 5. 5. 7); (lenon-c-in-io; vgl. tirociniwn pag. 291) leno-c-in- 
iw-m n. Kuppelei, Verführung, Lockung, lenocin-ari (eig. Kuppelei 
treiben =) niedrig schmeicheln, fördern, Hilfe leisten, lemocinà-tor 
m. Erschmeichler (Tert.), lenocina-mentu-m n. Anlockungsmittel 
(Sidon.). 

Clemnı St. III. 392 ff. — Corssen II. 189. — C. E. 182. 515; C. V. 
I. 224. 6). — F. W. 486 (zu Skr. lag hangen oder engl slack?). — 
Walter KZ. XI. 434 f. — Anders Brugman St. VII. 299. 23): möglicher- 
weise: gar zerreiben: grag(ar) — Wieder anders Schönberg KZ. XVIII. 
311f.: «ρήγ-νυμι, Ἰαγαρός u. 8. w., finy-eıv „schwinden, ablassen“. — 
1) F. W. l. (aufhören machen, aufhóren?) — Anders Bugge St. IV. 334: 
lagh urspr. lege nieder, weg, lasse aufhören,. besänftige; z zu y durch 
Hauchentziehung. — Dazu C. V. 1. ο.: „das η begünstigt jedenfalls nicht 
Bugge's Zusammenstellung“. — 2) Vgl. Pott KZ. V. 270: „ich erblicke 
in der MAmgxroa d.i. "implacata, implacabilis’ die Unversöhnlichkeit und 
Ruhelosigkeit eines bösen Gewissens, nur dieses gleichsam zur Person 
(ausser uns) erhoben". — 8) F. W. 217. 501. 625. 631: sparghan Milz (?). 
— 4) Walter Ἱ. ο. (beistimmend Brugman St. IV. 107): viti — vetus 
(alt), vgl. opus opi-fex; vetus hier im Sinne des Schimpfes gebraucht; 
vgl. vetu-la, Vettel. 

LAGH liegen*). 
λεχ, λοχ. 
λεχ. — Verbalstamm λεχ nur episch: legen, Med. sich legen, sich 

lagern, liegen (Act. Aor. ἔ-λεδα — ἐκοίμήσα Il. 14. 252; Imper. λέξον 
1. 24. 635, Schol. κοέµισον oder sig euvgv' τράπε µε; Med. Fut. λέξ- 
oper, -εται, Aor. ἐ-λεξά-μην, Imper. λέξε-ο Il. 9. 617; ἔ-λεκ-το' Od. 
19. 50, κατ-έ-λεκ-το Il. 9. 662, παρ-κατ-έ-λεκ-το ibd. 664, προσ-έ- 
λεκ-το Od. 12. 34, Imper. λέξο Il. 24. 650, κατα-λέχ-θαι, κατα-λέγ- 
4Evo-g; sonst nur einzeln bei sp. Dichtern)!); λέχ-ε-ται κοιμᾶται 
(Hes.); (κατ-λεχ-) κα-λέχες κατέκεισο. Πάφιοι (id.). — λέκ-τρο-ν n. 
Lager, Bett, λέκτρον-δε zu Bette (Od. 23. 254), λέκτρ-ιο-ς bett- 
lägerig (Sp.), λεκτρ-ί-τη-ς θρόνος bettartiger Lehnstuhl, Ruhebett 
(Hes.). — λέχ-ος n. 2 λέκτρον; λέχοσ-δε = λέκτρονδε (Il. 3. 447), 
λεχ-αἴο-ς im B., im L., λεχ-αίνω nach dem Bett verlangen (ἀσελγαίνω 



E. M.); λεχ-ώ (οὔς), Asyw-i-a-s (άδ-ος). (Nonn. D. 48. 848), Λεχ-ῶσα 
(Ael. n. a. 12. 14) f. Kindbetterin, Aeyw-io-s, f. λεχω-ί-ς ({δ-ος) die 
K. betreffend. — Asye-molns in Gras lagernd, grasreich ("Aownov, 
IIveleov λεχεποίην Il. 2, 697. 4, 988) 3). | 

λοχ. — ἄ-λοχ-ο-ς f. Bettgenossin, Gattin, Kebsweib (« copul.). | 
— λοχ-ό-ς f. = λεχώ (Diose.). — λόχ-ο-ς m. Niederkunft, Geburt, 
λόχ-ιο-ς, Aoy-eio-s, -tio-g zur Geburt geh.; λοχιάω΄ γεννᾶν, αὔξειν. 

. (Hes.); Λοχ-εύ-ω (-ἴζω Hes.) gebären, entbinden, Aoye(F)-Ix f. das 
Gebüren, die Geburt, λοχεύ-τρ-ια f. = λοχός, λόχευ-μα(τ) n. das 
Geborene. — λόχ-ο-ς m. Hinterhalt, Versteck (λοχεό-ς nur Hes. 
Th. 178); gewaffnete Heerschaar (Od. 20. 49; Trag.); bes. in 
Prosa (von Herodot an 9. 53 wie Thuk. 5. 68 = 6 Hauptabthei- 
lungen, ohne noch der µόραι zu erwähnen) eine Abtheilung gewóbn- 
lich von 100 Mann (== centuria bei Sp.); λοχά-δην aus dem Hinter- 
halt, lauernd (Nik. Ther. 125); λοχί-η-ς m. lauernd (Lex.); Mit- 
soldat, Geführte (λοχῖτις ἐκκλησία = comitia ceniuriata D. Hal 
4. 20); λοχά-ω (-ζω) einen Hinterhalt legen, im H. liegen, auf- 
lauern, λοχη-τ-ικό-ς auflauernd, λόχη-σι-ς f. das Auflauern (ἐνέδρα 
Suid.); λοχ-ίζω = λοχάω; einen Heerhaufen in Rotten abtheilen, 
λοχι-σ-μό-ς m. das in Hinterhalt Legen; λοχ-αγό-ς s. pag. 15 f. — 
λόχ-μη f. Wildlager, Dickicht, Gebtisch (Hom. nur Od. 19. 439), 
λόχμ-ιο-ς, Aoyua-io-; sich im G. aufhaltend, Λλοχµό-ομαι buschig, 
dicht wachsen (Theophr.), Aoyu-wöng buschartig. 

λαγ-ρὸ-ν ἢ λαγ-ρό-ς κραββὄτιον Hes. (maked.?). 

lec-tu-s m. (-m n. Plaut. Amph. 1. 3. 15) = λέκτρον., λέχος, 
Demin. lectü-lu-s m., lectu-äri-s, -üriu-s zum B. geh. (Sp.); lect-Ica 
f. Sünfte, Tragsessel, Demin. lecticü-la f., lectic-ariu-s m. Sänften- 
träger; Demin. lecticarió-la f. Sänftenträgerliebste (ancillariolum tua 
ie vocat uxor, et ipsa lecticariola est, estis, Alauda, pares, Mart. 
12. 58). | 

ἂν 3). — (lagh, lägha Festsetzung, Lage, Bedingung, Gesetz) 
lex (leg-is) f. (of xsiusvor νόμοι, θέ-μι-ς) Gesetz, allg.: Regel, Norm, 
Vorschrift, Art und Weise; ex-lex ausserhalb des Gesetzes stehend, 
gesetzlos, in-lex ungesetzlich, gesetzwidrig (Plaut. Pers. 3. 3. 4); 
leg-i-timu-s (im Gesetz, im Recht befindlich) gesetz-, rechtmässig 
c -lime); lég-ali-s (Adv. -ter) das Gesetz betreffend, gesetzlich ; 
*j2g-ula) legul-Eju-s m. Gesetzkrämer, der pedantische oder bös- 
willige Anwender von Gesetzesformeln (Cic. de or. 1. 55. 236). — 
privi-lög-iu-m (vgl. pag. 491) n. den Einzelnen bindende Bestim- 
mung, gesetzl. Bestimmung gegen einen einzelnen Bürger (vetant 
leges sacratae, vetant XII tabulae leges privatis hominibus irrogari, id 
est enim privilegium, Cic. de dom. 17. 43); erst im silbernen Zeit- 
alter und später: Vorrecht eines Einzelnen. — (*ieg-u-s) légü-re 
einen Auftrag geben, beauftragen, mit einem Auftrage absenden, 
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zum Legaten ernennen; (gerichtlich) als Vermächtniss festsetzen, 
als Legat hinterlassen; (Part. als Subst.) lega-tu-s m. der Gesandte, 
Abgeordnete, Unterbefehlshaber, Legat (später: der kaiserl. Statt- 
halter); lega-tu-m n. Vermüchtniss, Legat; legat-äriu-s durch ein 
Vermüchtniss angeordnet; (Subst. m. f.) dem oder der etwas durch 
ein Testament vermacht ist; legat-vu-s zur Gesandtschaft geh.; 
testamentarisch vermacht (Or. inscr. 3817); lega-tor m. der Erb- 
lasser; legü-ti-0(n) f. Absendung eines Gesandten, Gesandtschaft, 
(collectiv) Gesandtschaftspersonal. — (con-) col-lög-a m. (Mitverord- 
netér, gesetzlich mitgewählter Beamte =) Amtsgenosse, College; 
seltener (von nicht amtlicher Stellung) College, Theilnehmer, Ge- 
nosse, colleg-iu-m n. Amtsgenossenschaft; (übertr.) Genossenschaft, 
Gilde, Innung, Zunft, collegia-tu-s ein in ein Collegium Aufgenom- 
mener (Cod. Theod.), collegi-ali-s, -ariu-s collegialisch (Gruter inscr. 
322. 4, "Teri. | 

*) Vgl Καὶ. lez-at$ jacere, loge n. lectus, nsl. loz lustrum ferae, 
böhm. loze, poln. £oze; losi-nica lectus, cwbiculwm; po-lo$-iti deponere 
(Mikl. Lex. s. v.); altn. leggo legen, goth. /ag-jan, alts. leggian; ahd. 
leggan; mhd. nhd. legen; altn. lóg pl. n. Gesetz, gesetzl. Verband; 2e. 
lagu f. lex, jus u. s. w. (PF. W. 861). — C. E. 198. — Düntzer KZ. XV. 
49. — F. W. 891. 898. 488; F. Spr. 215. 361 f. — 1) C. V. I. 189. 37). 
.— 9) Vgl G. Meyer St. V. 109. Schaper KZ. XXII. 519. — 3) B 
St. IV. 205 ff. — C. E. 867. — F. W. und F. Spr. l. c. — Lotiner KZ. 
VII. 167. ΧΙ. 179. — Anders Ascoli KZ. XVII. 266, Brugman St. VII. 
308 und Corssen I. 444 f.: lag, Jig binden, ligare. — Zu legere: Schweizer- 
Sidler KZ. III. 370 und Zeyss KZ. XVII. 431. — Zu legitimus vgl. L. Meyer 
KZ. VI. 416. — Klotz W. s. v.: lex vón legere oder λέγω, wie ῥήτρα von 
ῥητός: legare entweder von lex, also auf gesetzlichem Wege etwas vor- 
nehmen, wodurch beide Bedeutungen mit einander vereinigt werden, oder 
in der ersten Bedeutung (abordnen) Causativum von Λέγειν, zum Sprecher 
machen, in der zweiten (als Vermächtniss festsetzen) von dem causa- 
tiven Λελαχεῦν, 8. Döderlein 6, 192. 

— 

laghan Hacke, Karst. | 
λαχαν. — (λαχαν-ω) Aaxalvw behacken, umgraben; λάχαν-ο-ν 

n. Gartenkraut, Gemüse (in gegrabenem Boden gebaut), Pl. Ge- 
müsemarkt (Suid.), Demin. λαχάν-ιο-ν, λαχαν-{δ-ιο-ν. λαχαν-άριο-ν n.; 
λαχαν-ιά f. Gemtise-, Küchen-garten, λαχαν-ικό-ς, -ηρό-ς die Gemüse - 
betr. (Theophr.), Auyavo-sıöng, λαχαν-ώδης gemüseartig; λαχαν-ίζομαι 
Gemüse sammeln (Lex.), λαχαν-ι-σ-μό-ς m. das Sammeln der G. (καὶ 
συλλογὴ φρυγάνων Thuk. 3. 111); Λαχαν-εύ-ς m. Gemüsegärtner 
(Sp.), λαχανεύ-ομαι sich G. sammeln, (Pass.) mit G. bebaut werden, 
Anyave(F)-ix f. Gemüsebau (LXX), λαχάνευ-μα(τ) n. das im Garten 
Gebaute, Gemüse (Prokl.). 

σον. — lígO(n) m. Hacke, Karst; (poet. Ackerbau (Juv. 
7. 33), ligon-à-tu-s mit der H. gearbeitet (lacus, Anonym. de limit, 
p. 148. Goes.). 

Vanidek, etym. Wörterbuch. 53 
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F. W. 486: grükoitalisch lachan (mit?) — Lottner KZ. VII. 28. — 
W. Stokes K. B. VIII. 476: vgl. ir. laighe ,,spade'", w. liou (gl. ligones) 
Juv. 26. — Vgl. Pape W. und Sch. W. s. v. 

lanka, lankjä Lanze. 
λόγχη f. Lanze, Speer, Spiess (nicht bei Hom.), Demin. λογχ-ί-ς 

| (ἐδ-ος) f., λογχίδ-ιο-ν (Hes.), λογχ-άριο-ν n.; λογχα-ίο-ς mit der L., 
durch die L. (Suid.), κλόνους λογχ-ίμους Lanzengetümmel (Aesch. 
Ag. 405 D.), λογχ-ίτη-ς (f. -ἴτι-ς), Aoyy-neng mit einer L. versehen; 
Aoyyó-o mit einer eisernen Spitze versehen, Verbaladj. λογχω-τό-ς: 
λογχ-εύ-ω mit der L. stechen; λογχο-ειδής, λογχ-ώδης lanzenartig. 

lancea f. = λόγχη. Demin. lanceö-la f.; lanceä-re die L. 
schwingen (Tert. Vulg.), (*lanceola-re) lanceola-tu-s mit einer kleinen 
L. versehen (Macer. de plant, 5), lance-ariu-s m. Lanzenträger 
(Amm.). : 

F. W. 391; F. Spr. 215. 361. — Düntzer KZ. XV. 58 lak rcissen, 
schneiden; die Lanze — verwundend [dann würe das ausser dem Griech. 
auch in anderen Sprachen vorkommende 3 zu erklären]. — Lottner KZ. 
VII. 166: λόγχη, lancea entweder gar nicht verwandt oder letzteres ist 
entlehnt. — Vgl. Miklosich Lex. p. 368: Καὶ. lasta (= lak-ja), nel. kroat. 
lanca, mag. láncsa, rum. lanée. — Sch. W. s. v. zieht λόγχη zu λαγχάνω, 
womit man nach etwas reicht oder zielt; stammverwandt das aus dem 
Keltischen entlehnte lancea. — Stokes K. B. VIII. 352: Λό-γ-χη, la-n- 
cea, D. Ir. laigen (dazu Windisch St. VII. 379: wahrscheinlich richtig). 
— Celtisch auch Corssen B. 211. 

LAD lassen (europäisch). oo. 
(*lad-tu-s) las-su-8 lass, müde, matt, Demin. lassi-lu-s; lassi- 

tü-d-o (in-is) f. Lässigkeit, Müdigkeit, Mattigkeit; lassa-re lass u. 8. w. 
machen, (abs.) nachlassen, sich senken, lassa-men (min-is) n. = lassi- 
tudo (Not. Tiron.); Inchoat. lasse-sc-ére. 

F. W. 391. 852 (altn. latr faul, trüge, lass, %-latr unlass, flink, 
rüstig, goth. lat-a-s träge, faul, alts. lat, ahd. laz, mhd. laz, nhd. lass, 

, lit. leid-mi lassen); F. Spr. 216. 362. — Lottner KZ. VII. 185. 78). 

—— 

΄ 

lana nachgebend, lind. 
€-Aiv-U-w ruhen, rasten, zögern, zaudern (Fut. ἐλινῦ-σω., Aor. 

ἐλίνυ-σα)1); ἐλινύ-ες f. die Rast-, Feiertage (supplicatio der Römer, 
Pol. 21. 1. 1). 

leni-s gelinde, mild, sanft, glatt, weich (Adv. -ter; lene Ov. 
f. 2. 704 lene sonantis aquae); leni-ta-s, -ti-e-s, -tu-d-o f. Gelindig- 
keit, Milde u. s. w.; leni-re (lenibant Verg. A. 4, 528. 6, 468, Fut. 
lenibunt Prop. 3. 20. 32) gelinde u. s. w. màchen, lindern, besänf- 
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tigen; leni-men (min-is), -men-tu-m n. Linderungsmittel, Linderung. 
— (lan-ta) len-tu-S (urspr. nachgebend?) lässig, langsam, träge, 
gelassen, ruhig, biegsam, geschmeidig, zäh, klebrig (Adv. lente), 
Demin. lenfi-lu-s (Cie. Att. 10. 11. 2), Lentulu-s Bein. eines Zweiges 
der gens Cornelia, Lentulita-s (scherzhaft gebildetes Wort für den 
alten Adel dieser Familie Cic. fam. 3. 7. 5); lenti-ti-a, -tud-o f, 
lent-or (or-is) m. (Plin.) Lüssigkeit u. s. w.; Lent-ó(n) m. Bein. 
(z. B. des Caesennius); lenta-re langsam machen, in die Länge 
ziehen, biegsam machen; lente-re langsam von Statten gehen (Lucil. 
ap. Prisc. p. 800 P.); lente-sc-ére nachlassen, biegsam, zäh, ge- 
schmeidig werden. — lenti-seu-s f., u-m n. (pistacia lentiscus) der 
sogenannte Mastixbaum in Süditalien (der aber keinen Mastix gibt, 
sondern nur ein herbes, höchstens zum Brennen dienliches Oel, 
benannt von der zühen, klebrigen Beschaffenheit des Harzes)?), 
lentisci-nu-s aus Mastix (Plin), lentisci-fer Mastixbiume tragend 
(Ov. M. 15. 713). 

F. W. 392 f. (lit. léta-s blöde, dumm, langsam, träge; alte. Τε, . 
ags. Iidhe, αλά. lind, mhd. linde; got. af-linnan weichen, fortgehen); 
F. Spr. 217. 362 (lan weichen, verborgen sein; vgl. α-θεῖν = λα + Be, 
la-te-o; lana gelind, oder Grundform laina und zu li linere?). -- 1) C. 
V. 1. 179: Auch bei /iv (21) könnte man Entstehung aus «Γελ-νυ ver- 
muthen und sich dafür vielleicht auf ἐλι-νύ-ω (zaudern) berufen. — 
2) Hehn p. 362. 366. 

- — ml — 

landha Lende. 
lumbu-s m. Lende, (übertr.) Schamtheile, Demin. umbü-hı-s, 

lumbel-lu-s m.; de-lumba-re an der Lende lähmen, übertr. krümmen, 
entnerven; lumbä-g-0 (tn-is) f. Lendenlähmung (Paul. D. p. 120); 
lumb-àre n. Lendenschurz (Hieron. Isid.); de-lumbi-s lendenlahm. 

F. W. 392 (kel. ledvija, alte, lendi, ahd. lend, lenti f. Lende?). — 
Zu ahd. led: stellt iumbus auch: Pauli Körperth. 1867 (wozu E. Kuhn 
KZ. XVII. 233: „neu und beachtenswerth‘“). — Bickell KZ. XIV. 430: 
wahrscheinlich zu s!wb, iub herabhüngen. — Miklosich Lex. p, 366 zu: 
linde, mollis (nel. ledovje, ledje, böhm. ledva, ledvina, oserb. ledeba, 
nserb. Yazva). N 

1) LAP leuchten. 
lamp. 
λαμπ. — λάμπ-ω leuchten, glänzen, schimmern, strahlen, 

blitzen (Fut. Aepspo, Perf. λέ-λαμπ-α, iterat. Imperf. λάμπ-ε-σκ-ον 
Theokr.) — Adun-n f. Schaum, Schimmel, Kahm (λάπ-η id. 
Hippokr.), λαµπη-ρό-ς schaumig, kahmig (Galen.), Aaum-wöng id. 
(Hippokr.). -— λαμπ-ία-ς m. der Leuchtende (ἤλιος, Hes.) — Aaym- 
έ-τη-ς m. id. (Lykophr. 1068), Λαμπετά-ω leuchten (nur ep. Part. 
Priüs. λαμπετόωντι πυρί N. 1. 104, Od. 4. 662), fem. λάµπε-τι-ς 
(τιδ-ος) (ἠώς Luk. Tragoed. 103); 4αμπε-τί-η Tochter des Helios 

. 53* 
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und der Neära (Od. 12, 132. 375). — λαµπ-τήρ (τήρ-ος) m. 
Leuchter, Leuchtpfanne, λαμπτήρ-ια n. Pl. Fackelfest zu Ehren des 
Dionysos (Paus. 7. 27. 3), λαμπτρ-ί-ς ({δ-ος) f. — λάμπετις (Buid.). 
— λαμπη-δών (δόν-ος) f. das Glünzen, Strahlen. — Aaym-á-c (a-oc) 
f. Fackel, Leuchte; Fackellauf; Demin, λαμπάδ-ιο-ν n.; (λαμπαδ4ω) 
λαμπάζω —= λάμπω (Maneth. 4. 318); λαµπαδ-ία-ς m. Fackeltrüger; 
λαμπαδ.ικό-ς zur Fackel geh., λαμπαδό-ει-ς mit Fackeln; λαμπαδ-ίζω 
die Fackel tragen, λαμπαδι-σ-τή-ς m. = Aaunaölas; λαμπαδ-εύ-ω zur 
Fackel machen, Med. = λαμπαδίζω. — Aaurt-pö-c leuchtend, glän- 
zend, strahlend, λαμπρό-τη-ς (τητ-ος) f. Glanz, Pracht, Ruhm, λαμπρο- 
ειδής — λαμπρός (Sp.). — λαμπρ-ύνω leuchtend u. s. w. machen, 
putzen, polireh, (Med.) sich im Glanz zeigen, prunken, sich brüsten 1), 
λαμπρυν-τή-ς m. sich im Glanz zeigend (ἴππος Prunkpferd, D. L. 
6. 7), λαμπρυν-τ-ικό-ς hell machend (Diosc.), λάμπρυ-σ-μαίτ) n. 
Schmuck (B. A. 47. 71). — λαμπυρ-ί-ς (/ó-oc) f. (Glanzwurm) 
Johanniswürmchen, λαμπυρίζω wie ein J. glänzen (Theophr. — 
"O-Auurt-0-c, poet. und ion. Ob-Avun-o-g, [υ Bolisch], m.*) ein bis 

"zu 6—7000 F. Höhe aufsteigendes Gebirg von grossartigem Aus- 
sehen an der Gränze von Thessalien und Makedonien (jetzt Elimbo 
oder Lacha), nach dem allgemeinen Volksglauben der Wohnsitz der 
Götter [auch Gebirge in Mysien, auf Kypros, in Lykien, Stadt in 
Lykien], Ὀλύμπ-ιο-ς olympisch, den Ο. bewohnend, Beiw. des Zeus 
(der auch allein Ὁ. heisst); ’OAuur-ia f. Tempelort am Alpheus in 
Elis mit dem berühmten Tempel des olymp. Zeus, dem zu Ehren 
die olympischen Spiele gefeiert wurden (Ὀλύμπια, erg. feed); 
Ὀλυμπι-ά-ς (άδ-ος) f. Olympiade, Zeitraum von vier Jahren (die 
Olympiadenrechnung fängt mit dem J. 776 vor Chr. an und schliesst 
nach 293 Olympiaden im J. 394 n. Chr.). 

lap, lamp. 
lep?). — (*lepu-s) löpi-du-s (vgl. luculentus pag. 818) urspr. 

glänzend = nett, zierlich, fein, artig, witzig, treffend (Adv. -de), 
Lepidu-s m. Name eines Zweiges der gens Aemilia, Demin. lepidu- 
lu-s; lep-os, -or αν m. Nettigkeit, Zierlichkeit u. s. w. — lep-us 
(ör-is) m. Hase (= der Leichte, Graue), Demin. lepus-cülu-s m.; 
lepor-inu-s vom H. stammend, lepor-äriu-s zum H. geh., -ariu-m n. 
Hasengehege (Varro r. r. 3. 3. 12). 

lump, (lemp) limp. — (lump-a) lumpha (C. Y. L. 1238), 
lympha (ph wegen der angenommenen Ableitung von νύμφη. vgl. 
Varro l.l. 7. 87) = aqua limpida, das klare Wasser, die Quelle 
(vgl. oskisch: diumpa)*), iymph-ac-eu-s wasserhell (Marc. Cap. 6), 
‚Iymph-or (ör-is) m. Wasser (Lucil. ap. Non. p. 212. 4). — (*limpu-s) 
limpi-du-s hell, klar, rein (Adv. -de), limpidi-ta-s, -tu-d-o f. Hellig- 
keit u.s. w., limpidä-re hell u.s. w. machen, reinigen. — Lehn- 
wort: (*lamp-ter-na, *lam-ter-na) lan-ter-na f. Laterne, Lampe 
[falsch läterna; vgl. Bücheler und Schmitz, Rhein. Mus. XVIII. 
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393. XIX. 90119), lantern-ärtu-s m. Laternenträger (übertr. Ge- 
nosse, Catilinae, Cic. Pis. 9. 20). 

^ . Corssen B. 98. — C. E. 266. -- F. W. 392. 486 (aus dlap = indo- 
erm. darp leuchten?); F. Spr. 217. 362. — Roscher St. II. 153. — B. 
|. 189: dip fulgere, splendere, flagrare = λΊάμπω;: a : skr. €, i. e. 

a + ti, abjecto 4, mutato d in 1: limpidus. — 1) C. V. I. 866 vermuthet 
für die etwa 20 Verba dieser Art, dass v hier eine Schwächung aus οι 
sei..— 2) C. E. l. c. mit ?. — 3) C. E. 1. c.: ,Jlep-or, lep-idu-s, ja selbst 
lep-us könnte hieher gehören“. — Budenz KZ. VIII. 288: lepor, lepidus 
höchst wahrscheinlich = Skr. capas Gestalt, Schönheit (? für e). — F. W. 
392. 486. 489: lepor Feinheit zu [ap schälen. — lepus zu Skr. langh 
springen: Kuhn KZ. III. 432. Pott E. F. I. 283 (der Hase als Springender). 
— 4) Roscher St. 1. c. — 5) Vgl. Corssen I. 256. 

t —— ——MM 

2) LAP schälen. 
lap. 
Aem. — Aém-u schälen, abschülen, abstreifen (Fut. λέψω» Aor. 

ἔλεψεν ID. 1. 236); übertr. abgerben, abprügeln (ἐκδέρειν µαστι- 
γοῦντα B. A. 61. 5; τύπτειν Schol. Ar. Ach. 689); ὁ-λόπ-τ-ω id. 
(Sp.)!). — (Verbaladj.) λεπ-τό-ς geschält & dünn, zart, fein (durch- 
gängig von Zeugen aus Flachs gebraucht, λεπτὰ ὑφάσματα linnene 
Gewebe); schwach, gering, klein (Άεπτόν n. erg. νόμισμα kleine 
Münze N. T.); λεπτό-τη-ς (τητ-ος), λεπτο-σύνη (Nikarch. 16) f. Dünn- 
heit, Feinheit; λεπτ-αλ-έο-ς zart, lieblich (φωνή Il. 18. 571); Aemz- 
ax-ıvö-g (id.), winzig, klein (ἀκριβὲς καὶ ἐπὶ λεπτὸν πεφροντισµένον 
B. A. 49); λεπτ-επί-λεπτο-ς dünn über dünn, übermässig dünn?); 
Aemı-I-s ({δ-ος) f. eine Gerstenart, λεπτ-ῖ-τι-ς (τιδ-ος) f. id. (Geopon.). — 
λεπτ-ύνω dünn, fein, mager machen, (Pass.) dünn u.s. w. werden?) 
(Perf. Part. Λε-λεπτυ-σ-μένο-ς Arist. h. a. 3. 5, Inf. Λε-λεπτύν-θαι 
Ath. 12. 552e), λεπτυν-τ-ικό-ς dünner, feiner machend, λέπτυν-σι-ς 
f. das Dünnermachen, λεπτυ-σ-μό-ς m. id. (bes. von den Reihen der 
Soldaten). — Aem-á-c (άδ.ος) f. Schale, Muschel, Napfschnecke, 
m) λεπασ-τή f. ein napfschneckenfürmiges Gefüss, Λλεπαστ-ί-ς 
(ó-og) f. id. (Hes.), Λέπασ-μα(τ) n. Schale, Hülle, λέπασ-τρο-ν n. 
Geräth zum Muschelfang (Hes.). — Aetr-í-c ((δ-ος) f. Schote, Hülse, 
Schuppe, Rinde, Demin. λεπίδ-ιο-ν n.; Aemıd-0-» mit Schuppen be- 
decken (τὰ ἐπτερωμένα ἢ λελεπιδωμένα Sext. Emp.), Λεπιδω-τό-ς mit 

‚Sch. versehen, schuppig; (λεπιδ-ω) λεπίζω schälen, die Rinde oder 
Haut abziehen, λεπισ-μό-ς m. das Abschälen, Λέπισ-μα(τ) n. das 
Abgeschälte, Schale, Schuppe; λεπιδο-ειδής schuppen-fürmig, -artig. 
— AéÉrt-0C n. = λεπίς, Demin. λέπ-ιο-ν (Medic.), Λεπ-ώδης schuppig, 
hülsig (E. M.) — λεπ-ρό-ς schuppig, rauh, bes. von der Haut: 
mit Ausschlag oder Aussatz behaftet, (fem. dazu) Λεπρ-ᾶ-ς (άδ-ος) 
poet., Λεπρό-τη-ς (τητ-ος) f. das Aussätzigsein; λέπ-ρα f. Aussatz, 
λεπρά-ω am Aussatz leiden, λεπρ-ι-άω id., λεπρ-ικό- den A. be- 
treffend; Λεπρύ-ω., Λεπρ-ύνω schuppig, aussützig machen, Λέπρω- 
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σι-ς f. = λέπρα (Tzetz.), λεπρ-ώδης einem Aussätzigen ähnlich. — 
λέπ-ὕρο-ν (λεπ-υρό-ν Suid.) n. Schale, Hülse, Demin. λεπύρ-ιο-ν n., 
λεπυρ-ό-ς mit einer Sch., H. versehen, Λεπυρ-ίζω mit einer Sch., 
H. bedecken, λεπυρ-ι-όω enthülsen, ausschälen, λεπυρ-, λεπυρι-ώδης 
hülsenartig, aus Sch., H. bestehend. — λέπ-ας n. kahler Fels, 
Klippe, Asralo]-io-s felsig (Eurip.). 

Aeg. — λέβ-η-ε (ητ-οϱ) m. Schale, Kessel, Becken‘), Demin. 
λεβήτ-ιο v, λεβητ-άριο-ν n., λεβητ-ίζω einkesseln — in den Kessel 
werfen und kochen (Lykophr.), λεβητο-ειδής, λεβητώδης kessel- 
ähnlich. — Aeß-np-i-c ({δ-ος) f. Schale, Hülse von Früchten; ab- 
gestreifte Schlangenhaut. 

λοπ. — λοπ-ό-ς m. = λεπίς (κρομύοιο Zwiebelschale Od. 
19. 233); abgezogene Haut (Lex.); λοπά-ω die Rinde, Schale los- 
lassen, zum Schälen neigen (von den Bäumen)?), λοπη-τό-ς die Zeit 
dieses Loslassens im Frühjahre (Theophr,), λοπ-ία f. Abschälbar- 
keit der Bäume im Frühjahre (id.), λόπ-ιμο-ς leicht abzuschälen; 
Aost-Í-; (lö-05) f. = λοπός, (λοπιδ-ω) λοπίζω abschälen, abziehen, 
λόπι-σ-μαί(τ) n. das Abgeschälte, Schale (Sp.). — λοπ-ά-ς (cdd-05) 
f. Schale, Schüssel, Tiegel, eine Krankheit der Bäume (Theophr.), 
Demin. Aonad-0-v n. Ä 

λοβ. — λοβ-ό-ς m. Schale, Schote, Hülse, Samencapsel (πᾶσα 
λεπὶς ns ἔνδον ἐστὶ τὸ σπέρµα Schol. Nik. Th. 535); Lappen, Leber- 
lappen, Ohrläppchen (Il. 14. 182)°), Demin. λόβ-ιο-ν n. (τὸ &xgov 
τοῦ ἥπατος Hes.), λοβό-ω in Lappen zerlegen, λοβ-ώδης hülsen- 
ähnlich; ἄ-λοβος von den Lebern der Opferthiere, die einen der 
Leberlappen (λοβός) nicht haben, daher eine ungtinstige Vorbedeu- 
tung haben (Xen. Hell. 3. 4. 15); ἕλ-λοψ schuppig?); M-Aoßo-g mit 
Schoten, Schoten tragend, Pl. τὰ ἕλλοβα Schotengewächse (Theophr.), 
ἑλλοβ-ίζω Schoten ansetzen (Sp.), ἐλλοβ-ώδης wie Schotengewächse 
(Theophr.). 

Aum. -- λώψ (Hes.), λώπ-η f. (poet., λῶπ-ος n. Theokr. 14. 
65) Hülle, Ueberwurf, Mantel, Gewand (Od. 13. 224), λωπ-ᾶ-ς 
(άδ-ος) f. id., Demin. Aon-lo-v n. (τὸ εὐτελὲς ἐμάτιον Suid.), λωπ-ίζω 
enthüllen, λώπιστος vom Palamedes (ἐκ τῆς τῶν ἱματίων ἐπιῤῥά- 
ψεως Hes.). 

lap. . 
1ᾶρ. — läp-i-s (id-is) m. (= λέπας) (eig. kahler Fels, Fels- . 

gestein) Stein?) (Abl. lap-i Enn. ap. Prisc. 708 P., Gen. Pl. lapid- 
er-um Gell. ap. Charis. p. 40. 1), Demin. (*lapid-lo) lapil-lu-s Stein- 
chen, kostbare Steine (Marmor, Edelstein, Perlen), lapill-lu-s, 
lapis-culu-s (Marc. Emp.) m. (Solin.); lapid-eu-s aus Stein, von St, 
lapid-àri-s, -@riu-s steinern, aus St., zum St. geh. (latomiae Stein- 
brüche, litterae in St. geschrieben, opifices Steinmetzer), lapid-osu-s 
steinig, voll St., stein-hart, -artig, lapidosi-tä-s f. Steinhürte (Tert.); 
(*lapid-u-s) lapidä-re Steine werfen, steinigen, mit St. bedecken, 
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lapidä-tor m. Steiniger (Cic. dom. 5. 13), lapida-ti-o(n) f. Stein- 
werfen, .regen; Inchoat. lapid-e-sc-ére versteinern (Plin.), lapilli- 
sc-ére id. (straff werden Tert.); lapi-re versteinern, härten (lapit 
cor cura Pacuv. ap. Non. p. 23. 7); lapidi-caesor (λά-τομος Gloss. 
Philox.), lapi[di]-cid-a m. Steinmetz, Lap-scid-ius, -scid-io, -scid-iae 
(I. R. Neapol. M. n. 3753); lapicid-inae f. Pl. Steinbrüche, lapicidin- 
äriu-s m. Aufseher über die Steinbrüche (lapidicinarius λυθοξόος 
Gloss. Pbilox.)?). 

lib. — (St. lib-ro) IYb-er (ri) Bast, Rinde; das bei den Alten 
zu Schreibtafeln benutzte Material; (übertr.) die Schrift, (insofern sie 
aus Blättern besteht) Buch, Schrift, Verzeichniss !), Demin. libel- 
lu-s, libellü-lu-s m.; libr-ariu-s zu den Büchern geh.; (als Subst.) 
-ariu-s m. Bücherabschreiber, Buchhändler, -aria f. Abschreiberin, 

Buchhandlung (Gell.), -ariu-m n. Bücher-behältniss, -kasten; Demin. 
librariö-lu-s m. Bücherabschreiber, -ó/u-m n. kleines Bücherbehältniss; 
libel-iö(n) m. Notar, ein armer Buchhändler; libell-ensi-s m. Bitt- 
schriflensammler, ein kaiserl. Beamter, der sie annahm und regi- 
strirte (Cod.), libel-àri-s zu Büchern geh. (Sidon.), libell-ariw-s m. 
Besitzer auf Widerruf (Cassiod.), libella-ti-ci m. Pl. die Christen, 
die zur Zeit der Verfolgungen durch ein erkauftes falsches Zeug- 
niss sich auswiesen, dass sie heidnisch geopfert hatten (quae in- 
clementia est et quam acerba duritia, libellaticos cwm iis, qui sacri- 

ficarint, jungere? Cyprian. ep. 55). | 

C. E. 318. 528. — F. W. 392. 486. 489; F. Spr. 217. 862. — Hehn 
p. 510. 680. — B. Gl. 336a: [wp findere, rumpere. — Miklosich Lex. 
p. 845: lup-iti detrahere (nsl. lupst$ pulsare, putamen detrahere, deglubere, 
lit. let. up, ahd. louft, loft ,üusserste Nussschale'): Skr. lu secare, lup 
perturbare. — 1) Vgl. Walter KZ. XII. 381*). — 2) G. Meyer KZ. XXII. 
16: ἐπὶ gehört entschieden zum zweiten Theile (ebenso: «à4-sz-dA171os, 
qavi-exí-qavlog, στενο-επι-μήκης). --- 3) Vgl. pg. 887 Anm. 1. — 4) Anders 
Ebel KZ. I. 298: wohl statt λείβητ- zu Λείβω „der giessende". — 5) Vgl. 
C. V. II. 388. — 6) Vgl. Deffner St. IV. 306 (neugr. luci; cutis, puta- 
men. — 7) Vgl. G. Meyer St. VI. 378. — 8) F. W. L c.: lapid Stein 
verhält sich zu Λλεπίδ Schale wie ksl. skala Stein, skolíka Schale, Hülle 
zum deutschen Schale, goth. skal-ja Ziegel. — Corssen I. 545. B. 153. 
377: rup brechen: gebrochener, geschnittener, bebauener Stein (im Ggs. 
zu sarum). — 9) Corssen I. 376. 646. 1I. 582. N. 255. — 10) Vgl. auch 
Klotz W. s. v.: Stamm von Λεβηρίς, s. Döderlein 6. 194. — Anders 
Corssen I. 533 f.: li anfügen, anhaften; Bast, liber, nach seinem wesent- 
lichsten Merkmal genannt (eine Bildung wie fa-ber, cre-ber, Mulci-ber). 

3) LAP lecken, schlürfen; ausleeren, erschöpfen. 

lap. : 
λαπ. — λάπ-τ-ω (τῇ γλὠτεῃ πιεῖν Lex.) lecken, schlürfen, 

schlappen (Präsensstamm erst seit Aristot., Fut. λάφω, Hom. nur 
Part. λάψοντες Il. 16. 161, Perf. λέλαφ-α) 1) λάπ-τη-ς m. der 
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Sehlürfende (Hes.), λαπ-τ-ικό-ς ausleerend, abführend (Eust. 1413. 3), 
(λαπ-τι) λάψι-ς f. das Schlappen (Arist. h. a. 8. 6). — (λαπ-αω) 
λαπ-άζω, (λαπ-ακθω) λαπ-άεεω ausleeren, abführen (Fut. λαπάξω, 
Aor. λαπαχθῆναι κυρίως μὲν τὸ κενωθῆναι, διὰ τοῦτο δὲ καὶ τὸ 
µαλαχθῆναι Galen.); (übertr.) plündern (λαπάξειν ἄστυ Aesch. Sept. 
47. 531 D.)?); Aunox-r-ıx0-g abführend, den Leib erweichend (Sp.), 
(λἑαπακ-τι) λάπαξι-ς f., λαπαγ-μό-ς m. Abführung, Ausleerung (Sp.), 
λάπαγ-μα(τ) n. das Abgeführte (Hes.). — λάπ-αθο-ς m., λάπ-αθο-ν n., 
λαπ-άθη f. eine Ampferart, lapathium, die den Leib öffnet und er- 
weicht (λαπαάζει Theophr. Diosc.; vgl. Schol B. L. ad Il. 5. 166 
ἁλαπάζοντα' ἡ γὰρ λάπαθος κενωτική ἐστι τῶν κατὰ γαστέρα παθῶν 
καὶ μετὰ τοῦ ἐπιτατικοῦ a ἁλαπαάζοντα; vgl. E. M. 535. 49. Eust. 888. 
61). — ἀ-λαπάζώ ausleeren, erschöpfen; bezwingen, tödten; plün- 
dern, zerstören (Fut. ἁλαπάξω, Aor. Hom. ἀλάπαξα) 3). --- (ἆλαπα]-νο) 
alarrad-vö-c (exhaustus) leicht zu erschöpfen, zu bezwingen u. s. w., 
kraftlos, schwach, unkriegerisch, @A«n«dvo-ouvn f. Schwäche (Qu. 
Smyrn. 7. 12). — λαπ-αρό-ς schwach, schmächtig, dünn, Subst. 
f. λαπάρα», ion. ep. λαπάρη» die Weichen (unter den Rippen bis an 

. die Hüften), λαπαρό-τη-ς (τητ-ος) f. Weichheit?). 
λαφ. — (Aeg-vxjo) λαφ-ύεεω, neuatt. λαφύττω, gierig ver- 

schlucken, verschlingen (Hom. nur Präs. λαφύσσεε, Imperf. λαφύσσε- 
τον), Bchlemmen, prassen, λαφύκ-τη-ς m. Schlemmer, Prasser (of 
eis τὰς µέθας καὶ τὰς ἀσωτίας πολλὰ ἀναλέσκοντες Ath. 11. 485a), 
λάφυξι-ς f., λαφυ}-μό-ς m. das gierige Essen, Schlemmerei. 

‚lab (p zu b erweicht). 
la-m-b-öre (lamb-i, -tum, lamb-ui Vulg.) lecken, belecken, 

bespülen, lamb-ire (Cassiod.), (*lamb-eru-s) lamb-era-re id. (lamberat 
scindit ac laniat Paul. D. p. 117; vgl. Plaut. Ps. 2. 4. 53: me 
meo ludo lamberas)?), Frequent. lambi-ta-re (Solin.) — läb-ea 
(später lab-ia) f., láb-eu-m (später läb-iu-m) n. Lippe, Lefze, labe-, 
labi-ösu-s grosse L. habend, labeö(n) m. id., Labe-ö(n) röm. Bei- 
name; lab-ru-m n. = labamm u. 8. w.; der lippenartig aufgewor- 
fene Rand*), Demin. label-u-m n., (*labrä-re) labra-tu-s, labrö-su-s 
mit grossen Lippen oder grossem Rande versehen; Lab-er-iw-s Bein. 
eines pleb. Geschlechtes. 

Benfey II. pg. 11. — Corssen B. 852 f. — C. E. 366; C. V. I. 238. 8). 
— F. W. 892. 486; F. Spr. 218. 363. — Lottner KZ. VII. 184. 74). XI. 
169. — Zeyss KZ. XVII. 482f. — 1) Anders Sch. W. s. v.: λώπτω, λα- 
πάσσω, lambo zu λαβεῖν. — 2) Clemm St. VIII. 50. 9). — F. W. 17. 
1057: arpa, arpaka schwach, gering. Ebenso Autenr. bei Ameis zu 
Il. 2. 867 Anh. und Schünberg XX. 445: — Skr. alpa, alpaka. — Zwei- 
felnd C. V. II. 272 und Siegismund St. V. 212 (vgl. C. E. 599. 636. 640: 
ἆλαπ-αίω, ἆλαπαδίω, ἁλαπαδ-νό-ρ). -- Noch anders Düntzer KZ. XII. 12: 
λα (+ vorgeschobenes α) verderben, λα-π: ἆ-λα-π-άζδειν (dagegen Clemm 
St. l. c.: errat. Duentzerus, quod. ἁλαπάδειν censet habere delendi signi- 
ficationem. Immo vero exhauriends notio omnibus illis vocabulis subesse 
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videlur. — Christ p. 160 stellt ἀλαπαζω zu Skr. glapajami betrüben; 
dagegen Döderlein Gl. nr. 2264: = nehmen, tódten. — Zu ien vgl. 
noch 8. W. s. v.: aus olanden? Vgl. Hoffmann Qu. hom. I. p. 147. 
Peters Dig. p. 37. — 3) Vgl. Ascoli KZ. XVI. 125. — 4) Corssen B. 1. c.: 
lab-rum oder lab-bru-m, Ding zum Lecken, Ort zum Lecken, während 
die Zunge das eigentlich handelnde Organ dazu ist (dagegen Zeyss |. c.: 
Suffix -ro, nicht -bro). 

— 

4 

4) LAP übermüthig sein. 
λαπ. — λαπ-ίζω Sich stolz und übermüthig betragen (ἆλα- 

ζονεύομαι Bekk. An. 277. 27; λαπιεῖς, λαπίξεις Phot.; vgl. Cic. ad 
Att. 9. 13. 4 auxiliis Gallorum, quos: Malius ἑλάπιζεν. Sed sit hoc 
λάπισμα); Acmıo-m-s m. Prahler, Aufschneider (καυχητής, φεύστης 
Lex.), λαπικτής id. Phot., fem. Λλαπίσ-τρ-ια (Lex.); λάπισ-μα(τ) n. 
Prahlerei, Grossthuerei (Cie. ad. Att. 1. c.). | 

Bezzenberger K. B. VIII. 367 (lit. lepáuti übermüthig sein, lepavimas 
Uebermuth, lett. lepotees sich hochmüthig zeigen, lepns stolz, hoch- 
müthig, lepnwms Stolz, Pracht) — Vgl. Pott KZ. VII. 89*: weil durch 
die Lapithen die Kenta&ren ihren Untergang fanden, galt Aazidaı in 
späterer Zeit durch Uebertragung für Grossprahler, Eisenfresser. Viel- 
leicht nun λαπέζω (Ahrens Dor. p. 93) daraus in der Art, dass € in -/fo 
untergieng. | | 

larda schief. 
λορδό-ς vorwärts oder einwärts gebogen (Ggs. κύφος), concav 

(Ggs. κυρτός): λορδό-ω vorwärts, einwürts biegen, λορδ-αίνω id. 
(Hippokr.), λόρδω-σι-ς f. fehlerhafte Bildung des Halses und Rück- 
grates nach vorn oder einwürts (id.), λόρδω-μα(τ) n. der Bug nach 
vorn oder einwärts (id.); λορδ-ών (ῶν-ος) m. ein komiséh fingirter 
Dämon (Plat. com. ap. Ath. X. 442 ο). 

.F. W. 892; F. Spr. 219. 363; KZ. XVIII. 416. 7); vgl. ahd. lerz, 
lurz, link, mhd. lurg-en betrügen. 

en —— MÀ 

lava Volk. 
. λαξο. — λᾶό-ε, ion. ληό-ς, ait. λεώ-ς, (doch meist nur 

Nom. Ace. Bing. und selten in Prosa, bei Herod. und Trag. beide 
Formen, λαός auch bei Sp., wie Plut. N. T.) m. Volk (als grosse 
Masse, δῆμος als polititisches Ganze), Menge, Schaar, Kriegsvolk, 
Heerschaar, Mannen; (allg.) of λαοί Leute, Volk (Volk als Ganzes, 
Nation N. T.); àa-ixó-; zum Volke geh., aus dem Volke, gemein 
Sp. (bes. Eccl der Ungeweihte, im Ggs. des Priesters, der Laie), 
λαϊκό-ω gemein machen, entweihen (Eccl); Acffo ein Laie sein 
(Ecol); Aà-Pro-g, λή-ἴ-το-ς, Al-i-ro-s, λεῖτο-ς das Volk betreffend, 
öffentlich (Anirov δὲ καλέουσι τὸ movravijtov οἱ ̓ χαιοί Her. 7. 197. 5); 
Anit, λειτ-ουρτία s. W. varg; βαει-λεύ-ςνβ. pag. 183. — Au-ta-s, 
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«αϊά-δα-ς, «4αἲ-δα-ς; Aa-io-g (= Önuog) Sohn des Labdakos, Vater 
des Oedipus, König von Theben; (Aafje, AuFf-Ija, AaF-da) 4άβ-δα 
Tochter des Amphion, Gem. des Eetion, Mutter des Kypselos (Her. 
5. 92); (L4o.Fja-xo-, «4α-δ]α-κο, AuF-da-x0) Aaß-da-xo-s Vater des 
Adios, «4αβδακί-δη-ς Sohn des Labdakos; Ag-I-s ({ὅ-ος) Name zweier 
bertihmter Hetären in Korinth; A&o-yovo-s, «4αο-δάµα-ς, -δάµεια, 
«αο-δίκη, «4αό-δοκο-ς, 7a Fo-xoF-ov (Prisc. I. 22. VI. 69 H.) u. s. w.; 
Aov (£F = v): «4αυ-αγήτα (lakon.) Frauenname (C. I. 1466); 
(Ma.Fo-, Anfo-, And-, Anv-) Asv-ruy-ti-dn-s (Her. statt {εω-); Aco- 
(ion. att. statt Aav-): «4εω-βάτης, «4εω-δάμας, «4εώ-δοκος, Aco- 
κήδης u. 8. w. 

Brugman St. IV. 153. 34). — C. E. 364. 558. 6868. — Anders Bern- 
hardt gr. Etym. p. 11: κλαοί (κλύω) — cluentes (beistimmend La Roche 
Ztechr. f. δεῖ. Gymn. 1865 pg. 260). — Müller KZ. V. 151: λᾶός u.s. w. 
dialekt. Formen von δαός. — Pott KZ. VI. 120: λάες Stein mit λαοί Leute 
etymol. verwandt. — Vgl. noch Gerth St. Ib. 218 ff. Pott KZ. VII. 321 ff. 

lina Lein. . 
Mvo. — λῖνο-ν n. (europäischer, im Orient sich nirgends 

findender Name; urspr. etwa [über die Zeit des Flachses hinaus- 
gehend] Faden, Garn, Zuggarn; Lein, Flachs; Leinwand, Linnen; 
Demin. λιν-ίδιο-ν, -ἄριο-ν n., -ἴσκο-ς m.; Alv-so-s, (contr.) λιν-οῦ-ς, 
λέν-ειο-ς (Suid.) leinen, aus Flachs gemacht; λινά-ω Garn stellen 
(wohl nur in Compos.); (λινό-ω) λίνω-σι-ς f. das Binden mit einem 
leinenen Faden; λιν-εύ-ω == λινόω (Arr.); λευκό-λινο-ν n. weisser, 
bearbeiteter Flachs (linum maceratum, Salmasius; Her. 7. 25 und 
34; die λευκέα, λευκαία, stipa tenacissima, Spartgras, welche spa- 
nische Pflanze [ἐξ Ἰβηρίας Athen. 5. 206] die Phönicier zu Xerxes 
Zeiten längst kennen und benutzen gelernt haben), λευκολιν-ής von 
weissem Flachs (erst in einer att. Inschr. des J. 349, C. I. 155. 
11); ὠμό-λινο-ν n. roher Flachs (linum crudarium, Salm.), auch 
die daraus gemachte starke Leinwand. — St. hw-T: Hom. Dat. 
Sing. (Avr) λῖτ-ί, Acc. (λιντ-α) λῖτ-α schlichtes Gewebe (urspr. 
wohl eine Matte aus Lindenbast), Leinwanddecke, Decke, Ueberzug, 
Leichentuch, Hülle der Aschenurne!) (Ὅμηρος τῶν στρωμάτων τὰ 
μὲν πατώτερα Alva εἶναι φάσκει, ἤτοι λευκὰ καὶ μὴ βεβαμμένα 7 
πεποικιλµένα, τὰ δὲ περιστρώµατα ῥήγεα xoa πορφύρεα; vgl. Thuk. 
2. 97 Όσα ὑφαντὰ καὶ λεῖα, dazu Schol. λεία, λιτά, πρὸς ἀἄντιδια- 
στολήν τῶν ὑφαντῶν καὶ πεποικιλμένων). 

Uno. — Iinu-m n. = Alvo-v, lin-eu-s = λέν-εο-ςν lin-ariu-s 
m. Leinweber (Or. inscr. 4212), (*lina-re) lina-mentu-m n. Leinen- 
zeug, Faserwerk, Charpie. — lint-eu-8 = lineus (liber, wohl auf 
Bast geschrieben, /horaz bei den vejentisehen Etruskern), Demin. 
linteo-W-s; lint-eu-m n. leinenes Tuch, Leinwand, Segeltuch, Dem. 
lnteó-lu-m. n., linte-Xn) e. Leinweber (Plaut. Aul. 3. 5. 88), linte- 
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äriu-s zur Leinwand geh., Subst. — linteo (Dig.); (*lintea-re) 
linteä-tu-s in L. gekleidet (linteata legio der Samniter Liv. 10. 38. 
12; hier legio = Heeresabtheilung = 4 Legionen zu 4000 Mann, 
nach Nieb. 2. 96; ea legio linteata ab inlegumento consaepti, quo 
sacrata nobilitas. erat, appellata est; vgl. Paul. D. p. 115 legio 
Samnitium linteata appellata. est, quod Samnites intrantes singuli ad 
aram velis linteis circumdatam non cessuros se Romano militi jüra- 
verunt); linteü-men. (min-is) n. = linteum (Sp.). 

C. E. 369. — F. W. 487. 605. 858 (lit. lina-s Flachsatengel, kal. 
[mu Lei; alin. in Linnen, goth. leina- Leinwand, alte. ahd. mhd. lin 
m. Lein, Flachs; Κε]. lit. alte Entlehnung aus Alvov, germ. wohl aus 
linum entlehnt. Der deutsche Name des Flachses ist harva). — Hehn 
p. 142 ff. 508 ff. — Corssen I. 533 f.: li anhaften, anhangen, anheften, 
anfügen. — Vgl. noch Miklosich Lex. p. 348. — 1) Ameis-Hentze ad 
Od. 1. 180, Buttm. gr. Gramm. 8. 56. Anm. 13 fassen Λίτα als Acc. Sing. 
Dagegen Faesi ad 1. c., S. W. s. v., Wolf Anal. 4. pg. 501 als Acc. Pl. 

S. W. s. v.: „am natürlichsten nimmt man mit Passow und den 
neuern Erkll das Neutrum Ai oder Λέ von Λές = Λεῖος, Λισσός als Nom. 
an“. — Sch. W. s. v.: Ara, Atcé einzeln stehender Acc. und Dativ, wozu 
vielleicht ein Nom. 7 Ais (Stamm Ait; lini-eu-m; vgl. Λένον) „Leinen, 
Tuch" anzunehmen ist. 

LIY graugelb sein. 

MF. — (Auf-g) λί-ε (poet.) m. der Leu, Löwe (= der Grau- 
gelbe)!) (Hom. λί-ς Il. 11, 239. 17, 109 und Ace. Ai-v Il. 11. 480; 
sp. Dichter auch PI. i-e oder ise, λ/-εσσι); (AuıFf-avr, λειΕ ουτε) 
λεί-ων ion. λέ-ών (ovr-og), m.  λίς [ep. Dat. PI. λε(-ουσι”), 
λέουσι nur ll. 99. 262]; fem. (λαι-αν-α) λέ-αινα; Demin. λεόντ- 
10-v n.; λεοντ-ιδεύ-ς m. der junge L.; Asovr-so-s, -&io-g vom L., 
λεοντ-έη, contr. -7 (erg. δορα) Löwenhaut, λεοντ-ικό-ς den L. be- 
treffend (Sp.), λεοντ-ηδόν löwenartig (Maccab.), λεοντ-ο-ειδής, λεοντ- 
ὤδης id. 

(laiv-an) le-0(n) m. = λέ-ων 1), leon-inu-s zum L. geh. (bild- 
lich societas leonina nach Dig. 17. 2. 29: ut alter lucrum tantum, 
alter damnum sentiat). 

(laiva, l-va) (*livu-s) IIVI-du-8 (Adv. -de) graugelb, blei- 
farbig, bläulich; übertr. (aus der sprichwörtl. Farbe des Neides) 
neidisch, scheelstichtig, missgünstig?); Demin. lividit-lu-s; livida-re 
graugelb u.8. w. machen; livé-re graugelb u. 8. w. sein, Part. als 
Adj. live-n-s (Adv. -ter), livé-d.o (in-is) f. blauer Fleck (App. Met.); 
Inchoat. live-sc-&re graugelb u. 8. w. werden; liv-or (ör-is) m. grau- 
gelbe Farbe u. s. w.; Neid, Scheelsucht, Missgunst; Liv-iu-s Name 
einer plebej. gens (z. B. T. Livius Patavinus, der berühmte röm. Ge- 
schichtschreiber); Liv-ia, (* Livu-la) Livilla, Livi-ünu-s zu L. geh. 
— ob-liv-i-sc-i verblassen (von alten Erinnerungen) = ver- 
gessen*) (ob-h-tu-s; als Part. Pass. = vergessen, 7. B. oblita car- 
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mina Verg. E. 9. 53), obliv-iu-s vergessen (Varfo Ἱ. Ἱ. 5. 1. 10); 
obliv-m-m n., obliv-i-(n) f. das Vergessen, die Vergessenheit, ob- 
livi[on]-0sw-s leicht vergessend, vergesslich; Vergessenheit bringend 
(oblivioso levia Massico ciboria exple = λαθικηδέὶ Hor. c. 2. 7. 21), 
oblivi-Ali-s V. bringend (poclum, Prud. cath. 6. 16). 

. C. E. 869. — Pauli (Jolly KZ. XXII. 3868 f. — 1) C. E. 1. c., Pott 
W. 1. 1261, Benf. II. 1 sind geneigt das Wort für entlehnt aus dem 
hebr. laish zu halten. (Aehnlich Hehn p. 61: lydisch-phOnizisch.) [Dann 
müsste es wohl von Griechenland aus weiter gewandert und in den 
übrigen Sprachen wieder aus dem Griech. entlehnt sein, wogegen die 
selbständige Form in den verschiedenen Sprachfamilien spricht.] — Förste- 
mann KZ. I. 495. 5): „Ist das deutsche Wort (ahd. lewon) etwa nur ent- 

: lehnt, nicht urverwandt? Ich móchte eher das letztere glauben. Zur 
Entscheidung dieser Frage können uns nur die Naturhistoriker verhelfen“. 
— Zur W. l« reissen, zerreissen: L. Meyer KZ. V. 385 (AsF-ovr alte 
Participialform). Savelsberg KZ. XVI. 861*). — Zur W. iw gewinnen, 
erbeuten: Pictet I. 423. indisch KZ. XXI. 429. Dazu C. E. l.c: 
„passend“. — Miklosich Lex. 847 s. v. livu: cf. skr. l& secare et ru ru- 
gire (klruss. lev, oserb. lav, nserb. ljav, lit. levas, lavas, lutas, ahd. lewo, 
mhd. lewe e lat.). — Misteli KZ. XVII. 191*): Urform lavant, das latein. 
leön- entlehnt, denn sonst müsste es lün bieten (vgl. ren, splén, lien). 
— 2) Brugman St. IV. 165. 7): λήουσε, ut ex nostra ratione formae Λεί- 
ουσι loco scribendum est, ex *iéFove,. — PW. VI. 573: leja (aus Λέων) 
m. der Löwe im TBierkreise. — 3) Corssen I. 114. 533. B. 149. N. 34 f. 
288 f.: St. pli-vo (skr. plav, lit. palv-a-s, ahd. falo, πέλ-ιο-ς, pul-lu-s, 
pal-l-idu-s) — Ebenso Curtius KZ. III. 157. 2): ahd. pis, Gen. pltwes, 
livere. Ders. postulirt (E. 373) eine Stammform mluva (µόλυβος, plum- 
bum), vgl. pag. 744, und sagt: „auch lév-or, liv-sdus, lt-eo. hieher zu 
stellen, mit Pott I. 120, ist verlockönd“. — Walter KZ. XII. 404 statuirt 
eine W. lag: pligv-eo, liv-eo. — 4) L. Meyer KZ. XIV. 81: linquo, lic, 
liv: liv-i-scere verlassen, ob-livéscor ich werde verlassen, ich vergesse 
(gegen Pott E. F. I. 208: |: flüssig machen, auflösen: ob-h-to, oblivisci 
heisst entweder: einen Gedanken 1n sich , übertüncht'* tragen oder ihn 
„verloren“ haben) " 

:]1188, laisa Ackerbeet, Furche, Geleise, Spur. 

lıra f. Furche, (nach dem Uebergang zum Ackerbau) Acker- 
furche, Erdaufwurf zwischen zwei Furchen, lirä-re den Samen in 
die Furchen bringen, einfurchen, eineggen (bildlich statt de-lirare 
Auson. ep. 10. 8: si Pierias patitur lirare sorores), lira-ti-m furchen- 
weise (Col. 11. 3. 20). — dö-lIru-8 eig. von der (Spur) Furche 
abirrend, entgleisend, aus dem Geleise gerathen; (übertr.) verrückt, 

irrsinnig, wahnsinnig, delirá-re von der Furche abweichen, aus der 

richtigen Bahn kommen (mi ut deliret amussis Auson. 16. 11); 
irre sein, verrückt sein, rasen, delirü-ti-o(n) f. das Abweichen von 
der Furche u.s. w., Albernheit, Faselei (quod vocant lirare ape- 
riente semina, unde primum appellata deliratio est Plin. 18. 20. 49), 
delira-mentu-m n. id. (Plaut.), deliri-ta-s id. (baber. ap. Non. p. 490. 
21); delir-iu-m n. (medic.) Wahnsinn (Cels.). 

e 



——- «0 ------. 

— 845 — 

Fick W. 394; F. Spr. 221. 864; KZ. XVIII. 412 f. XXI. 16. — Hehn 
476. — Fick vergleicht: altpr. lyso f. (= hsa), lit. Iyse (= Iys-ja); 

kal. lécha f. Ackerbeet; ahd. leisa, mhd. leise f. Geleise, Furche. — 
Miklosich W. p. 351: lécha area, πε]. Ίδια, léhica, léht Stück Acker über 
einer Mauer; bulg. léh&, serb. Ljiha lira, böhm. licha, poln. lecha, oserb. 
leska, nserb. ljecha, alb. "leha. — Ueber das Appellativum: léch = "Grund- 
besitzer, dann: müchtigerer, vornehmerer Grundbesitzer, verwandt mit 
dem späteren poln. und böhm. slechta (sliachta), Slechta Adel, vgl. Safarik 
Slovanské StaroZitnosti 1837 p. 762 ff. und Denkmüler der bóhm. Sprache 
pag. 86 ff. — Corssen I. 531 f, stellt lira u. s. w. zu goth. lis-an, ahd. 
lés-an sammeln, anhäufen u. s. w.: lir-a st. *i1s-a eigentlich: die sich lang 
hingiehende „Erdanhäufung“ zwischen zwei Furchen, dann die sich lang 
hinziehende Furche selbst. 

1) LU lösen, abtrennen, schneiden. — Skr. IQ 1) schnei- 
den (Gras, Getraide u. s. w.), abschneiden, 2) zerschneiden --- zu 
Nichte machen (PW. VI. 567). 

lu. 
Au. — (Àv-je) λύ-ω lösen, los-machen, -geben, -lasgen, auf- 

lösen, trennen; schwächen, entkräften, vernichten, zerstören ( im 
Präs. bei Hom., meist v im Att; Fut. λῦ-σω, Aor. F-Av-o«, Perf. 
λέ-λύ-κα, -μαι; Opt. Ίε-λῦ-το st. Aelviro Od. 18. 238, Aor. Pass. 
ἐ-λύ-θη-ν: ep. Aor, λύ-το, λύ-ντο in pass. Bedeutung, λῦ-το Π. - 
24. 1)1). — λύ-α f. Auflösung, Trennung, Zwiespalt (Pind. N. 
9. 14), λυα-ἴο-ς m. Löser, Sorgenlöser, Bein. des Bakchos (Anakr. 
und sp. Dicht.), àvd-fo* στασιάζω (Hes.). — -λυτο-ς3): βου-λντός 
m. die Zeit des Stierausspannens, d. i. die Abendzeit (καιρός, ἐν 
Q βόες ἀπολύονται τῶν ἔργων Schol; vgl Hor. 3. 6. 41: sol wbi 
montium. mutaret umbras. et iuga demeret bobus fatigatis; Hom. nur 
Il. 16. 779. Od. 9. 58 ἦμος à' ἠᾖέλιος µετενίσσετο βουλυτόν-δε zum 
Stierabspannen); ‘Immö-Avro-g m. ein Gigant; Sohn des Aegystus; 
Sohn des Theseus; dann Personenname; ἔππο-λύτη f. Gemalin des 
Akastos, K. von Tolkos; Tochter des Ares, Königin der Amazonen; 
λυτ-ικό-ς zum Lösen u. s. w. geschickt (of A. Grammatiker, die sich 
mit der Lösung schwieriger Fragen beschäftigen). — (Av-ı) λύ- 
cı-c f. Lösung, Losgebung, Auflösung u. s. w., λύσι-ο-ς lösend, 
λύσι-μο-ς id.; λυς-, λυει-: «4ύσ-ανδρος ein Troer, von Aias ge- 
tödtet (N. 11. 491 ); der berühmte Feldherr der Lakedämonier 
u. 8. w.; «4υσ-ανίας ein Athener, Archon, Vater des Aeschines, ein 
Grammatiker u. 8. W.; Άλνσι-: Aval-Bios, Avcl-Önuos, Avol-uayos 
(streit-lösend) Vater des Aristeides; Sohn des Aristeides u. s. w.?). 
— λυ-τήρ m. der Lösende, Entscheider, Schiedsrichter, Λλυτήρ-ιο-ς 
lösend, befreiend, fem. λύ-τειρα. λυτηρ-ιά-ς (άδ-ος) Orph. — λύ- 
τρο-ν n. Lösegeld, Sühnung, Avrod-o gegen L. freigeben (erlósen 
N. T.), Med. durch L. loskaufen, λυτρω-τ-ικό-ς loskaufend, erlösend 
(Sp. ), Avrew-m-s m. der Loskaufende, Erlóser (Eecl.), λύτρω-σι-ς 
f. das Loskaufen; die Erlösung (N. T.). 
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λαξ. — (AeF4o das zu Schneidende) An-io-v, dor. λαΐο-ν, 
λᾷο-ν n. Saatfeld, Saat, Aa-ivos γῆ id. (Hes.); (das Schneidende =) 
Sichel (Ap. Rh. 3. 1335). 

lu. 
lw. — lu-é-re lösen in: diluere auflösen (mihi dilue Plaut. 

Rud. 4. 4. 64); re-luere wieder einlösen (aurum et vestem, Caec. 
ap. Fest. p. 281. 29); lu-ela f. Büssung (sceleris, Lucr. 3. 1015), 
lu-i-ti-o(n) f. Bezahlung (Dig.), Lu-a Saturni, Lua Mater die Stihne- 
göttin, Gemalin oder Tochter des Saturn (vgl. Liv. 8, 1. 45, 33); 
Iu-e-8 f. Auflösung = Seuche, Unglück?) (vgl. ta-be-s pag. 281). 
— (*se-W-ere) S0-lv-ére (solv-i, solüit Catull. 2. 13, soluisse Tib. 
4. 5. 16) — vo; lösen — abzahlen, bezahlen; Part. solu-iu-s 
(Adv. -te); solu-fi-li-s lösbar, locker (navis Suet. Ner. 34), solu-ti-m 
locker (Tert.), solu-ti-o(n) f. = λύσις, solu-tor m. der Lösende, Be- 
zahler, fem. solu-trir. 

lav schneiden: aequi-lav-iu-m n. Gleichschnitt [anders Paul. 
D. 24. 8: significat ex tolo dimidium, diclum a lavatione lanae, 

quae dicitur aequilavio redire, cum dimidium decidit sordibus]. 

Benfey KZ. VIT. 118. — B. Gl. 336b. — Bugge KZ. XX. 10. — 
Corssen I. 358. 371. B. 151. 516. — C. E. 370. — F. W. 175. 487. 1066. 
1082 (ru, identisch mit rw, ruere); F. Spr. 221; KZ. XXI. 14. — Grass- 
mann KZ. XVI. 182. — Pott W. 1294. — Savelsberg KZ. XVI. 361. — 
Sehweizer-Sidler KZ. XVI. 137. — Anders Windisch K. B. VIII. 19: iv 
waschen: Λύ-ω, lu-o. — 1) C. V. I. 187. 20). 219. — 2) Vgl. Fick KZ. 
XXI. 468. — G. Meyer St. V. 104. — 3) Vgl. Klotz W. s. v.: verwandt 
mit Ave». 

2) LU gewinnen, erbeuten. 
lu. 
λαξ. — (Auf-w) λά-ω nur: Ad-wv schmausend (Od. 19. 229, 

vgl. Aristarch ἀπολαυστικῶς ἔχων) 1); ἀπο-λαύ-ω geniessen (Fut. 
ἆπο-λαύ-σομαι, act. -σω Sp., Perf. ἆπο-λε-λαυ-κώς Plat. Phaedr. 255 d.); 
einen zum Besten haben (τινός); ἀπολαυ-σ-τό-ς zu geniessen (Plut.), 
ἀπολανυστ-ικό-ς dem Genuss ergeben, gedeihlich (Athen. 3. 87e.); 
ἀπόλαυ-σι-ς f. Genuss (Vergeltung Eur. Hel. 76); Gedeihen (Med.); 
ἀπόλαυ-σ-μα(τ) n. das Genossene, der Genuss. — (AeF4) λα--ς 
({δ-ος) (Aesch. Sept* 313), ion. ep. An-i-c ({δ-ος), An-in (Herod.), 
dor. λα-ία, att. λε-ία, f. Beute, Kriegsbeute, Ay-Lfounı (λεΐζομαι 
Ep. ad. 130) als Beute fortführen, erbeuten (Hom. Fut. Anlocouaı, 
Aor. ληΐσσατο, Aor. Pass. ληϊσθεῖδαν Ap. Rhod. 4. 400); Verbaladj. 
ληϊσ-τό-ς erbeutet, zu erbeuten; Anio-m-g, -τήρ (τῆρ-ος), ληΐσ-τωρ 
(τορ-ος) m. Beutemacher, Räuber, Anio-o-g f. das Beutemachen, 
Plündern (Her. 5. 6); λη-ῖ-ά-ς (άδ-ος) f. die Kriegsgefangene (Il. 
20. 198), ληϊδ-ιο-ς erbeutet, kriegsgefangen; Ani-u-g (τιδ-ος) Beute 
verleihend (Bein. der Athene, Il. 10. 460), erbeutet (Ap. Rhod. 
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1. 818). — (contrahirt) λῄ-ζομαι (Eur., Aor. ἐ-λῄ-όατο Troad. 866, 
λε-λῃ-δ-μένης ibd. 373), Apo-r-ıno-g rüuberisch; λης-τή-ς, Λῃσο-τήρ 
= ληϊστής, ληϊστήρ, fem. λῄστειρα, λῃστρ-ί-ς (18-05), λῃστερ-ικό-ς — 
ληστικός, Anorne-ıo-v n. Räuberbande; λῃστ-εύ-ω rauben, plündern, 
Anore(F)-ia f. das Rüubergewerbe. — λά-τρι-ς (-xgr-og) m. Söldner, 
Diener (auch f. Eur. Herc. f. 823), λάτρι-ο-ς den Diener oder Dienst 
betreffend; λά-τρο-ν n. Sold, Arbeitslohn; λατρ-εύ-ς m. — λάτρις. 
(Lykophr. 393), Acrgsv-» um Sold, Lohn dienen, Λατρευ-τ-ικό-ς 
dienend, Aarge(F)-i« f. Stand des Söldners, Lohnarbeiters, Dienst, 
(bes.) Gottesdienst, λατρευ-τή-ς m. — λατρεύς, Acvgev-uo(z) n. Dienst 
um Lohn, Dienst. 

(o£) Auf (vgl. πλο πλώ-ω pag. 558). — (Ae geniessen) 
λω-τό-ε m. Lotosklee, Steinklee (ein kleeartiges Futterkraut, wel- 
ches in den feuchten Niederungen Griechenlands und Troia's wuchs, 
trifolium melilotus oder lotus corniculatus Linn.), der Lotosbaum 
und dessen purpurrothe Frucht, die so gross ist wie eine Olive 
und süss wie Feigen und Datteln schmeckt?); Awr-wo-s von L., 
λωτό-ει-ς lotosreich (πεδία λωτοῦντα — Awroevre Il. 12. 283), λωτο- 
ειδής lotosartig (Theophr.); λωτέ-ω blühen (Hes.); λωτ-ίζω die Blüthe 
abbrechen (λωτίσασθε Aesch. Suppl. 941), λώτι-σ-μα(τ) n. die Blüthe, 
das Höchste, Schönste (d γῆς Ἑλλάδος λωτίσματα Eur. Hel. 1609); 
Λωτοφάτοι Lotosesser, ein friedliches gastfreies Volk (Od. 9. 84 ff.)?). 
— Aw-iwv, λῴων (Compar.) einträglicher, lohnender, besser, Ao- 
ioro-g, λῷστο-ς (Superl); Aw-F-rego.g —= λωΐων (nur Od. 1, 376. 
2, 141 und sp. Dichter), λῳ-ό-τερος id. (Eust.)*). 

lu. 
(low) lu. — ln-eru-m nm. Gewinn, Vortheil?), lucr-iu-ó zum 

G. geh. (Arnob. 4. 132), Lucr-i-s (?d-is) = Gewinnmacherin (Plaut. 
Pers. 4. 4. 73), lucr-i-(n) m. der Gewinnsüchtige (Paul. Diac. 
p. 86), Ἰμογ-θι-θ (Adv. -0se) gewinnreich, vortheilhaft; lucra-ri 
gewinnen, lucra-t-ivu-s = lucrius (res I. durch Schenkung oder Erb- 
schaft erlangte Dinge, Cod., Dig.), iucra-ti-o(n) f. = lucrum (Tert.); 
lucri-ficu-s Gewinn bringend (Plaut. Pers. 4. 3. 36), lucri-fuga G. 
fliehend (id. Ps. 4. 7. 38), lucri-pela m. der Gewinnsüchtige (id. 
Most. arg. 6). |j 

(lau) lav. — Ya-tr-O(n) m. (altlat.) Söldner (latrones dicti, qui 
conducebaniur , ea enim merces Graece dicitur λαξρον Varro l. 1. 7. 52; 
latrones eos antiqui dicebant qui conducti militabant ἀπὸ τῆς λατρείας 
Fest. p. 118 M.); (allmählich mit verächtlichem Sinne) Räuber, 
Freibeuter®); röm. Bein. M. Porcius Latro (der Redner); Demin. 
atrun-culu-s m. Räuber; Stein im Brettspiel, latruncul-äriu-s zum 
Brettspiel geh., laíruncul-a-tor m. Criminalrichter,. der über Raub 
zu untersuchen hat (Dig. 5. 1. 61); latrö[n]-c-in-iu-m (vgl. tiro- 
ciniu-m pag. 291) n. Kriegsdienst um Sold (Plaut. ap. Non. p. 134. 
28); Strassen-, See-räuberei, Spitzbüberei; Räuberbande; Brettspiel 
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(Ov. a. a. 2. 207), latrocin-ali-s (Adv. -ler) räuberisch; latrocin-äri 
für Sold dienen, Kriegsdienste leisten (Plaut.), Räuberei treiben, 
latrocina-ti-o(n) f. Strassenraub (Plin. 19. 4. 19). — (*lav-or — 
lucrum) Láv-er-na f. Göttin des Erwerbs, auch der Diebe und 
Betrüger’) (cum Mercurio simul fraudibus praesidet furtivis Arnob. 
4. 24), Lavern-ali-s zur L. geh., lavern-i-ön-es Diebe (fures, Paul. 
D. p. 117. 16); Lavern-iu-m n. Ort in Campanien (Cie. Att. 7..8. 4). 

Brugman St. IV. 153. 33). — C. E. 365. 369, St. III. 208. — F. 
W. 394. 487; F. Spr. 222. 864 (vielleicht an indogerm. ζω lösen u. 8. w. 
sich anschliessend). — Windisch KZ. XXI. 499. — Zu l« schneiden, ab- 
schneiden, zerstören: Corssen I. 358. 371. N. 939. — Grassmann EKZ. 
XVI. 181 f. — Savelsberg KZ. XVI. 961"). — B. Gl. 186a: das dare; 
fortasse huc pertinent. Aeln etc., mutato d in 1, sicut in skr. la sumere. — 
1) S. W. mit Christ p. 272: „packend, fassend“. — 2) Jurmann KZ. 
XI. 899 (beistimmend Brugman St. l. c.: proprie „esculentus‘“). — Hoff- 
mann quaest. hom. I. p. 148 vermuthet als Anlaut fi. — Nach Sprengel 
Antiqu. botan. p. 51 ist λωτός Rhamnwus lotus (Linn.) oder Zizyphus Lotus. 
Noch jetzt in Tunis und Tripolis unter dem Namen Jwjuba bekannt. — 
8) Ameis-Hentze ad Ἱ. c.: in historischer Zeit ein Volk in Libyen. — 
Nach Voeleker hom. Geogr. p. 100 an der kleinen Syrte. Vgl. Her. IV. 
177 (auf einer Landspitze nicht weit von den Gindanen) — Kvfcala ad 
Her. Ἱ. c. (in seiner böhmischen Uebersetzung): Bis heute wächst der 
Lotos an dem Gestade, wo die Lotophagen wohnten (in der heutigen 
Berberei und noch reichlicher auf der Insel Girba), bis heute essen die 
Einwohner die Frucht dieses Baumes, die sie Sidra nennen; aber sie 
nähren sich nicht bloss von dieser Frucht, wie die Lotophagen, und 
suchen sich lieber andere Nahrung; auch hat der Lotos nicht einen so 
zauberhaftlieblichen Geschmack, wie die griechischen Sagen meldeten. 
— Vgl. noch die genaue und auf Autopsie beruhende Beschreibung des 
Polyb. 12. 2. — 4) Vgl. Tobler KZ. IX. 262: entweder zu las (C. E. 
nr. 532) oder zu /ae, lau (C. E. nr. 686). — B. GL 332b: lash deside- 
rare, optare. appetere. — Buttm. ausf. Gramm. I. pg. 272 Anm.: von 
einem Positiv λαωις. — 5) Schweizer-Sidler KZ. XVII. 149: — Skr. lö-tra 
(Beute) Dagegen Bugge KZ. XX. 143: darf nicht mit lotra identificiert 
‚werden, wenn dies ans lopira entstanden ist. — Corssen B. 842: *louere 
Lohn erwerben, gewinnen, lwcrum ein Ding, das gewinnen macht, Ge- 
winnst. — 6) C. E. 1. c.: „ich halte lairo für ein Lehnwort, das auf 
italischem Boden eine ampliative Endung hinzunahm und allmählich in 
einen verüchtlichen Sinn überging*. — F. W. 486: von *la — skr. la 
== fü spenden. — 7) Vgl. Grassmann KZ. XVI. 181 f. 

3) LU spülen, waschen, baden; abwaschen, reinigen, 
büssen. 

lu. 
Av. — λύ-θρο-ν n. (auch -s m., bei Hom. das genws nicht 

zu erkennen) Besudelung, Befleckung, Mordblut, λυθρό-ω mit Mord- 
blut besudeln (Sp.), λυθρώδης mit M. besudelt (Antiphan.) — 
λύ-μη f. Besudelung (Pol. 5. 59. 11), Beschimpfung, Sehmach, 
Schaden, Verderben; λύμα-σι-ς f. (Aesch. Suppl 877 D.), λυµά-χη 
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(Hes.) = Avun; λυµ-ώδης schädlich, verderblich νο να --(Χυμ- 
αν-Ίο-μαι) λΏμαίνο-μαι (selten Act.) sich reinigen (Hes.); beschimpfen, 
schmähen, schädigen, verletzen, verderben, zerstören ({υμαίνη-τον 
Inschr. von Tegea Z. 173), Fut. λυμανοῦ-μαι, Aor. ῥ-λυμηνά-μην, 
Perf. λε-λύμα-σ-μαι in act. und pass. Bed., Aor. Pass. ἐ-λυμάν-θη-ν): 
ano-Avuelvoueı sich reinigen (Il. 1. 313. 314 und Ap. Rhod. 4. 702); 
χατα-λυμαίνομαι beschädigen, verwüsten (Xen. Oec. 2, 13. 6, 5. 
Pol. 5. 9. 3)?); λυµαν-τ-ικό-ς beschimpfend u.s. w., λυµαν-τή-ς m. 
Zerstörer, Verderber (γάμον λυµαντὴν βίου Soph. Tr. 793 D.), 
Ίυμαν-τήρ (τῆρ-ος) m. id. (Xen. Hier. 3. 3), λυµών-τωρ (τορ-ος) m. 
id., λυµαντήρ-ιο-ς =  λυµαντικός (Aesch.); λυμ-ε-ῶν (ῶν-ος) m. — 
λυμαντής, λυµεων-εύ-ο-μαι = λυµαίνοµαι (Pol. 5. 5. 8). — λῦ-μα(τ) 
n. Unreinigkeit, Schmutz (Il. 1, 314. 14, 171); Schmach, Ver- 
derben (Trag.). 

λοξ. — (Aof-w, AoF-2-0) ÀoU-w, ep. Ào-é-u, waschen, baden 
(Stamm λοξ: λοΓ-ο-μαι λοῦ-μαε, λού-μενο λού-μενο-ς, λο--ε-σθαι λοῦ- 
σθαι, Imperf. ἐ-λοί-ε ÉAov, Aö(F)’ Od. 10. 361, Pl. ἐ-λοξ-ε-μεν 
&-Aoö-uev, Ào(J)-o-v h. Ap. 120, Fut. λού-σω λού-σω, Aor. 2-Aof-ca 
ἔ-λου-σα, Perf. λέ-λου-μαι, Part. As-Aov-wEvo-s; ep. St. AoF-c: Impf. 
λό(0)-ε-ον, Aor. Inf. Ao(F)&-ooeı, Part. Ao(F)e-00a-s, Med. λο(.)έ- 
σσα-το, Part. Ao(F)e-ooa-usvo-s, Fut. λο(.)έ-σσο-μαι; St. λού-ε = 
λου-ε: ἐ-λού-ε-ον h. Cer. 289; St. λωξ: λώ()-ο-ντο Kallim.) *); 
ἄ-λου-το-ς ungewaschen, νεύ-λου-το-ς (veo-AAlovrog h. Merc. 241) 
frischgewaschen. — (λου-τι) λοῦ-ει-ς f. das Waschen, Baden (Sp.), 
Desider. Aovsı-a-» (Luc. Lexiph. 2); λου-σ-τή-ς m. der sich gern 
badet; λου-τήρ (τῆρ-ος) m. Waschfass, Badewanne, Demin. λουτήρ- 
ι0-ν» λουτηρ-ίδιο-ν n.; auch eine Art Becher; λου-τρό-ν, ep. Ao(F)e- 
τρό-ν n. das Baden, Bad, Bade-, Wasch-wasser (Hom. stets, Prosa 
meist Plural); Taufe (N. T.); Aovrg-ıo-v n. das gebrauchte, also 
schmutzige Badewasser (Arist. Equ. 1401, Luc. Lexiph. 4); Aovrg-i-s 
({δ-ος) f. der Schamgürtel beim Baden (Theopomp.); λουτρ-ών (ὤν-ος) 
Badegemach, Badehaus. 

lu. 
lá, — Iu-&-re (Perf. jui) = λούω in: ab-, ad-, circum., 

con-, di-, e-, per-, pol- (vgl. pag. 492), praeter-, pro-, sub-luere*); 
Part. lü-tu-s. — lü-tu-m n. (-s m. Gruter inser. 903. 1) Schmutz, 
Koth, (übertr.) Lehm, Thonerde, lüt-eu-s aus Koth, Lehm, be- 
schmutzt, kothig, (übertr.) nichtsnutzig, schlecht, lut-ariu-s, -ensi-s 
zum Schlamm geh., im Schlamm sich aufhaltend (Plin.); lutu-lentu-s 
(Adv. -e) = luleus; lut-ösu-s voll Koth oder Lehm; lutä-re be- 
schmutzen, beschmieren, Iuiä-t-iu-s röm. Name (Q. Lutatius Ca- 
tulus), luta-mentu-m n. Lehmwerk (Cato r. r. 128); (*lutw-lu-s) 
lutula-re = lutare (Plaut. Trin. 2. 2. 15); Inchoat. lute-scére zu 
Koth werden. — lü-tra f. Fischotter (Plin. Varro)5). — lü-s-tru-m 
(vgl. mon-s-tru-m) n. Lache, Pfütze, Morast, schmutziges Haus, 

Vanidek, etym. Wörterbuch. 54 
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schlechte Kneipe, Bordell u. s. w. (lustra, in quibus volutantur sues 
Varro r. r. 2. 4. 8; lusira significant lacunas lutosas, quae sunt. in 
silvis aprorum cubilia, Paul. D. p. 120. 8), lustra-ri huren (Plaut., 
Lucil. ap. Non. p. 335. 31), lustra-mentu-m n. Reizmittel zur Wollust 
(Dig. 48. 8. 3). — (*luu-s, *lua-re) e-Iuä-cru-s zum Ausspülen, 
Auswaschen dienend (labrum, Cato r. r. 10, 4. 11, 3). 

lüv (vgl. plu-ére, plü-v-ia pag. 558). — -lüv-iu-m n., -láv- 
(ia)-ie-s f., -Iuv-i-o(n) £: allluvium, -ies, -io das Anspülen, An- 
schwemmung; circum-luvium (Paul. D. p. 64. 14), -Iuvio Umschwem- 
mung; col-Iuvium (Isid.), -Wvies, -luvio Zusammenspülung, Spülich, 
Unrath, Auswurf, Abschaum, Hefe; di-luvium, -luvies, -Iuvio (Tert.) 
Ueberschwemmung, Stündfluth; e-/wvies, -luvio Absptilen, Abfluss, 
Ueberschwemmung; (in-J-luvies angespülter Schmutz, Schmutz- 
wasser, Schmutz, Unflath, (seltener) Ueberschwemmung; inter-luvies 
zwischenfliessendes Gewässer (Solin., Amm.); (manu-, man-)mal- 
luvium n. Waschbecken (dagegen malluviae, erg. aquae, Wasch- 
wasser); (ped-)pel-luviae f. Waschwasser, die Füsse zu waschen 
(Fest. p. 160 f.); pro-luvies, -luvio (App.) Ueberschwemmung, Un- , 
flath; sub-Woium (Marc. Emp.), -luvies Unflath, Koth; subter-luvio 
das Untenbespülen (Claud. Mam.). 

lau, láv. — láv-ére (Enn. VahL p. 210) — λούω (Perf. 
*la-lav-i, *la-av-i làv-19)); Part. (*lav-tu-s) lau-tu-8 gewaschen — 
rein, zierlich, schön, herrlich, prächtig (Adv. lau-te), Demin. laut- 
tus-culu-s; Lau-lülae, -tolae f. Pl. (= Badestelle, Badeort) Ort in 
Rom mit warmen Bädern (Laululae locus extra urbem, quo loco, 
quia aqua fluebat, lavandi usum exercebant, Paul. D. p. 118; Lau- 
tolae a lavando, quod ibi ad Janum Genium aquae caldae fuerunt 
Varro l. 1. 5. 156); ein volskischer Flecken (Liv. 7. 39. 7); lauti-tia 
f. Pracht, lauti-ta-s f. (πολυτέλεια Gloss. Philox.) — (*lavu-s) 
lavä-re — lavere (lava-vi), Part. lava-tu-s; lava-tor m. (πλύτης 
Gloss» Philox.), lavator-iu-m n. (nAvoıuov ibd.), lava-tr-ina (Varro 
1.1. 5. 25. 34), la-ir-ima f. (inu-m n. Laber., Lucil. ap. Non. p. 144. 
212. 10) Bad, Cloace, Abtritt (Bordell Tert.); lava-tiö(n) f. das 
Waschen, Baden, (übertr.) Bade-geschirr, -ort; lava-eru-m (lavä-) n. 
Bad; (lava-bru-m) la-bru-m n. Becken, Wanne, Kufe; (poet.) Bad 
(Ov. f. 4. 761); lav-andria n. Pl. Wüsche (Laber. ap. Gell. 16. 
7. 5); läv-er (ér-is) n. eine Wasserpflanze, Merk (Plin. 22. 22. 41); 
Frequ. lavi-ta-re. 

(low) 15, 18. — Part. (zu lav-ére): ló-tu-8; lö-tu-s (tus) m., 
-li-o(n) f. das Waschen, Baden (Cels. 1. 3. Vitr. 7. 9), /o-tor m. 
Bader, Wüscher (Fabr. inser. 6. 19), lotüra f. — lotus; lot-iu-m 
n. Urin, lotio-lente schmutzig (Titin. ap. Non. p. 131. 32); lö-mentum 
n. Wasch-, Reinigungs-mittel; eine blaue Farbe, Eschel (Plin. 33. 
13. 57), loment-äriu-s (ounyueronwing Gloss. Philox.). — lu-it (Varro 
l. 1. 9. 104. M); Part. Iu-tu-s: ad-, con-, di-, in-, pol-lutu-s; lu-tor 
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m. Wäscher, Walker (Inscr. ap. Guden, 17. 2). — lü-s-tru-m n. 
urspr. Werkzeug oder Mittel zum Waschen, Reinigen, (dann:) Rei- 
nigungsopfer, Sühnopfer; (alle fünf Jahre dargebracht, daher:) ein 
Zeitraum von fünf Jahren, (im Allg.) ein Zeitraum von mehreren 
Jahren; in der Kaiserzeit: die capitolinischen Spiele (cum ejusdem 
vocabuli prima syllaba producitur, significat nunc tempus quinquen- 
nale, nunc populi lustrationem, Paul. D. p. 120)°), lustri-cw-s zur 
Reinigung, Versöhnung geh. (dies Reinigungstag, der 9. nach der 
Geburt des Kindes), lustr-ali-s id.; einen fünfjähr. Zeitraum be- 
treffend, fünfjährig; jwstra-t-o(n) f. Reinigung, Sühne, lustra-men 
(min-is) n. Reinigungsmittel (Val. Fl); lustri-ficu-s reinigend (can- 
tus Val. Fl. 3. 448). — -lübrum: de-lü-bru-m n. eig. ein Ding 
zum Abspülen, ein Ort zum Reinigen, Heiligthum, Tempel?); poi- 
lu-bru-m n. Ding, Werkzeug zum Abspülen, Waschbecken?) (aquam 
manibus pedibus dato, polubrum simistra manu tenelo, dextra vasum 
cum aqua Non. p. 373 G.). 

Bugge KZ. XX. 19 f. — Corssen I. 361f. B. 89. 151. 160. 374. 410 f. 
516. _e E. 371. — F. W. 487. — Lottner KZ. VII. 174. 51). — Zu 
W. plu: B. Gl. 269b (abjecto x 1o90? luo e pluo? lavo e plavo, nisi, 
quod minus mihi arridet, ad dhav). Kuhn KZ. IV. 13. VIII. 68. — 
Dagegen Schweizer- Sidler KZ. XIV. 146: ob lavare für plavare siehe, 
ist nicht ausgemacht, da auch eine lat. Wurzel ciu (spülen) existirt und 
ο vor 1 nicht selten geschwunden ist. — H. Weber KZ. X. 245: 11, la 
klebrig sein, flüssig sein, anhängen; in einer dritten Wurzelgestalt iw 
wie tik, tak, tuk; φλα, gia, φλυ. — 1) C. V. 1. 87. — 2) Meister St. 
IV. 440: nocere, destruere, imprimis alluvie et luto aggestis aliquid. pol- 
luere (κατα-λυμυκόω tab. Her.). — 3) C. V. I. 160. 343. 375. 886. 11). — 
F. W. 1. c.: St. Aaf-eo: 1o.F-£-0, Λού εσ-τρον u. s. w. — Ebenso Leskien 8t. 
II. 104. 14): zwei Stämme liegen vor: Aof und iofesi „ λα ec-jo * 1oJ-s-5c 
Ao.é-m. — 4) Corssen |. c.: lou, lüv. — F. W.1 luere wohl statt 
lov-ére. — 5) Mit Pott: schwimmende Fischotter (vgl. Förstemann KZ. 
1. 494. 8). — 6) Vgl. Savelsberg KZ. XXI. 189. — 7) Jurmann KZ. XI. 
398: kl« spülen, ciu-d. Dazu C. E. 640: „passend verglichen", dagegen 
871: „vielleicht zu /« spülen“. — 8) Ebenso Klotz W. s. v.: wohl von de- 
luo (s. Cinc. ap. Serv. Verg. A. 2. 226), also der Entsühnungs-, Reinigungs- 
ort. — 9) Vgl. Curtius KZ. III. 158: = πρόχους. 

LUBH, (abgeschwächt ) LIBH, begehren. — Skr. lubh 
1) irre werden, in Unordnung gerathen, 2) ein (heftiges) Verlangen 
empfinden (aus der geordneten Ruhe kommen), 3) locken, an sich 
ziehen (PW. VI, 564). 

libh. 
Mp!) — (1ιφ-ς) My’ ἐπιθυμία (Hes.); oiyi-Aup (ἰτέα) die 

Weide von den Thuriern genannt (nach Hes.) = von Ziegen ge- 
liebt (vgl. non, me pascente, capellae, florentem cytisum et salices 
carpetis amaras Verg. Ecl. 1. 77)*); λιψ-ουρία f. Harndrang (Aesch. 
Choeph. 756 D.). — λίπ-τ-ω (erst bei alex. Dichtern) trachten, be- 

64 * 



— 852 — 

gehren (ἐπνθυμῶ Hes.) (doch Λε-λιμ-μένο-ς Aesch. Sept. 355. 380 D.). 
— (λιφ-ερο, λιφ-ερ-[ι]νο verliebt) λιφ-ερ-νέ-ώ von verliebter Art, 
sich nach Art Verliebter benehmen, liebeln (λιφερνοῦντες iv συν. 
δένδρω τόπῳ προσφιλῶς διάγοντες Hes.). 

Íubh, libh. 
lub, lib. — (lub- ältere Form, lib- jüngere Form) lüb-et, 

lib-et (-wit) es beliebt, gefällt, ist gefällig; col-Bbet id.; per-libet 
es beliebt sehr; Inchoat. al-lube-sc-ére; qualis libel beschaffen wie 
es wolle, wie immer beschaffen, quam libel wie sehr es beliebt, 
wie sehr immer, quantus libel beliebig gross, quilibet jeder der 
will, der erste Beste, uirü-, utro-libetl auf welcher, nach welcher von 
beiden Seiten es beliebt. — Part. lib-en-s (libs, lubs auf Inschr., 
vgl. Mommsen unterital. Dial. p. 345 f.) gern, willig, fröhlich, 
vergnügt (Plaut. Ter.), Adv. liben-ter; libent-ia f. Fröhlichkeit, Lust 
(Plaut.), Libent-ina f. Göttin der sinnlichen Lust (a lubendo libido, 
libidinosus ac Venus Libentina Varro L Ἱ. 6. 6. 63); Part. libi- 
tu-m est, als Subst. libita n. PL Belieben (Lieblingswort des Taci- 
tus), libi-tu-s (tüs) m. Begierde (viriles Aleim. 3. 142). — (*libare) 
libr-d-0 (?n-is) f. Lust, Begierde, Verlangen; Willkür, Laune, 
Zügellosigkeit; Wollust, sinnliche Begierde, libidin-0sus (Adv. -0se 
leidenschaftlich, ztigellos, ausschweifend, unzüchtig, (* libidin-u-s 
libidini-ta-s f. — libido (Laber. ap. Non. p. 491. 5), libidina-ri Un- 
zucht treiben. — pro-l&b-iu-m n. Lust, Neigung, Vergnügen, pro- 
lubido — libido (Varr. ap. Non. p. 64. 13). 

(*leub-, *loub- [osk. luv-freis, louf(rud)), *loib-) loeb: (loeb- 
eni-iu-m, loeb-es-iu-m)  loeb-es-u-m et loeb-er-tatem. (antiqui dicebant 
liberum et libertatem Paul. D. p. 121); leib: leib-er-eis, leib-er-tu-s, 
leib-er-tatem, leib-era-rei, Leib-eri; 13b: lib-er -(er-a, ér-u-m) be- 
liebend = frei, freisinnig, ungebunden, zwanglos; nicht behindernd, 
zugänglich, benutzbar (Adv. libere)?); Plur. libéri m. die Kinder 
des. Hauses (gewissermaassen die Freien, im Ggs. der servi)*); 
liber-ta-s (tati-s) f. Freiheit, Freisinnigkeit u. s. w.; Liber-ta-s f. 
Göttin der Freiheit, mit einem Tempel auf dem aventinischen 
Hügel; liber-ali-s (Adv. -ter) der Freiheit angemessen, eines freien 
Mannes würdig, edel, wohlgesinnt; freigebig, grossmüthig, liberal, 
liberali-ta-s (tätis) f. die eines Freien würdige Denkart, edle Gesin- 
nung, Freigebigkeit; liber-iu-s m. der Freigelassene (in Beziehung 
auf seinen Herrn, Ggs. des servus), liber-ta £.; libert-inu-s frei- 
gelassen, Subst. der Freigelassene (in Beziehung auf seinen Stand, 
Ggs. des civis und ingenuus; vgl. homo liber, qui se vendidit, manu 
missus non ad suum síatum revertitur, quo se abdicavit, sed effi- 
citur libertinae condicionis Dig. 1. 5. 21), libertina f., libertini-ta-s 
f. der Stand des libertinus (Dig.); liberä-re frei machen, befreien, 
freisprechen, libera-tor (tör-is) m., -trix (tric-is) f. Befreier, -in, 
libera-ti-o(n) f. Befreiung, Frei-, Los-sprechung. 
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B. Gl. 3368. — Corssen I. 151. 171. 367. 379. B. 201. 479; KZ. 
XI. 417 f. — C. E. 370. 488; C. St. IIL 198; C. V. I. 237. 11). — F. W. 
175. 1066 (rubh mit ungeregeltem Affect begehren); F. Spr. 244. — 
Kuhn KZ. V. 219. — Misteli KZ. XIX. 1203). — Schweizer-Sidler KZ. 
XI. 79. — Vgl. J. Schmidt KZ. XXIIL 348. — 1) F. W. 1076; F. Spr. 
221. 364: lip begehren. — 2) Düntzer KZ. XIV. 206. — 3) Zu ἐ-λευθ- 
ego-g ziehen das Wort: Ascoli KZ. XVII. 337 (*lou®ro, *loedero), Benfey 
If. 140, Kuhn KZ. XIV. 215, Savelsberg KZ. XXI. 126 ff. (kar gehen: 
* kaludh, * kaludhara wandernd, beweglich, frei, Σκελευθερος, [co uber [us], 
* loufur, *luiber, *loiber, liber. — F. W. 485: lu gewinnen: iu + dha 
(= th) lavi-thero — liber; „das angeblich alte loebesum lassen wir auf 
sich beruhen“. Dagegen C. E. l. c.: „dies verwehrt die Form loebesum, 
von deren s zum griech. r keine Brücke führt. Selbst wenn loebesum 
verschrieben sein sollte, bleiben Schwierigkeiten genug übrig". — 4) Ganz 
anders Lottner KZ. ΤΗ. 174. 54): libo, λείβω, liberi Kinder, vgl. δρόσος 
das junge. 

laiva link. 
λαιξο. — λαιό-ς links (Trag., in Prosa erst Sp.); (λαεΓ-δ/ο) 

λα{-διο-ς, λαιδ-ρό-ς, λαίβα αἀσπίς, λαΐβας ἀσπίδας. Κρῆτες (Hes.). 
laivo. — laevu-8 --- λαιός; (übertr.) linkisch, ungeschickt, 

albern, unbequem, ungünstig (Adv. laeve); (als Subst. f.) laeva die 
Linke (erg. manus), die linke Seite (erg. pars), Abl. laevà zur 
Linken, auf der linken Seite; (als Subst. n.) /aevu-m die linke Seite, 
Pl. die Oerter links; Laevw-s, Laev-iu-s, (* Laev-ica, vgl. Nas-ica) 
Laeca (vgl. Scaevola), Laev-inu-s, (* Laeviliu-s, vgl. Serviu-s, Ser- 
viliu-s) Laeliu-s' róm. Beiname!). 

C. E. 364. 587. — F. W. 395. 484; F. Spr. 220. 368. — Vgl. Miklo- 
sich Lex. p. 349: levü sinister, nsl. lév; bóhm. levy. — Asceli KZ. XVI. 
219: indogerm. dava, dav’-ja alienus, alius; die linke Hand ist germ. 
und griech. die andere; „das einstimmige europ. { stellt uns freilich eine 
bedeutende Schwierigkeit entgegen“ (vgl. mahratt. dava, dava, left hand 
or side). — 1) Vgl. Angermann St. V. 392 f. 

—— ————— — —À 

γ. 

1) VA wehen, hauchen. — Skr. Τᾶ 1) wehen, 2) an- 
wehen, 3) Gerüche aushauchen, ausdünsten, sich verbreiten (von 
einem Geruche) (PW. VI. 875). — Siehe &Y pag. 69. 

τα rufen = aushauchen, vgl. ἀύ-ω pag. 69. 
Fa-x, Ει-ξα-χ. — ἰ-ἄχ-ή f. Geschrei, Kriegsgeschrei, Wehe- 

ruf, Klang, Schall, ἕ-ακχ-ή id. (oft Trag., y = xy). — ióx-w laut 
schreien, aufschreien; laut tönen, tosen, rauschen (nur Präs. Imperf., 

vom Präs. bei Hom. nur ώχων, doch Part. Perf. ἀμφ-ιαχυῖα Il. 
2. 316; iter. Imperf. ζάχ-ε-σκ-ε Hes. Sc. 732; Hom. Imperf. ἴαχ-ο-ν 
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ausser Il. 4, 506. 17, 317); ἰαχ-έω, ζακχέ-ω  ἰάχω (Trag., Aor. 
layn-oe Eur. Or. 824, auch h. Cer. 20). — "laxx-o-c, Βάκχ-ο-ς (= 
Ει-ακχ-ο-ς) m. a) der festliche Ruf, den die Eingeweihten während 
des Zuges in Eleusis erschallen liessen ("Iexy', o Ἴακχε); b) der 
Tag der. Procession, der 20. Boédromion, der glanzvollste des 
vieltägigen Festes der grossen Eleusinien; c) der Gott selbst, der 
Führer des Zuges, eine speciell diesem Culte eigenthümliche Form 
des Dionysos (H. Stein ad Herod. 8. 67. 10)'); ἰαμχ-άξω bakchisch 
jubeln, jauchzen (φωνήν jubelnd erklingen lassen) — (a-Fı-Fayo) 
ἀ-υί-αχοι (Il. 13. 41 Τρῶες ἄβρομοι ἀνίαχοι, mit intens. α-) sehr 
schreiend [ἆγαν βρομοῦντες καὶ ἄγαν ἰαχοῦντες Aristarch; denn bei 
Homer rücken die Hellenen schweigend, die Troer schreiend in 
die Schlacht] ?). — (2eı-Fayo) Βρί-αχο-ς Name eines Satyrs (C. I. Gr. 
7465. 8227); βρί-ακχος Θηλικῶς ἡ βάκχη, ἡ βριαρῶς ἰακχάζουσα 
(E. M. 213. 26). — βρι-αγχόνην᾽ βάτραχον. Φωκεῖς (Hes.; vgl. καχ», 
καχχ-, καγχ-άζω pag. 100). 

va. 

(va-nt, erweitert va-nto, Particip: der Wehende) ve-ntu-s 
m. Wind?), Demin. venfü-lu-s m., vent-ósu-s (Adv. -0se) voll Wind, 
windig, (übertr.) leicht, schnell, rasch, ventosi-ta-s (tati-s) f. Blähung; 
(* venti-Iu-s) ventila-re in der Luft schwenken, schwingen, lüften, 
worfeln, (übertr.) anfachen, erregen, e-vela-tu-m (eventilatum, unde 
velabra, quibus frumenta ventilantur Paul. D. p. 77. 15), ventila-tor 
m. Worfler, übertr. Taschenspieler (vom Werfen in die Höhe), 
ventila-ti-o(n) f. das Lüften (uvarum, Plin. 23. 1. 6), ventilà-bru-m 
n. Worfschaufel, ventiüla-bundu-s sich hin und her schwingend, = 
schaukelnd (Varr. ap. Non. p. 356. 28). — (*va-ta Wind, *val-no) 
van-nu-s f. Getraide- oder Futterschwinge *), vann-re worfeln 
(Lucil. ap. Non. p. 19, 25. 27), e-vannäre Spreu vom Getraide 
ausschütten (Varro r. r. 1. 52); Demin. (*vanu-lws, *van-lu-s) 
vallu-s f. 

C. E. 390. 553. 563; C. V. I. 130. 385. 7). II. 148. 154. — Düntzer 
KZ. XV. 362. — Ebel KZ. VII. 78. — F. W. 187. 396; F. Spr. 197. 303. 
865. — Fritzsche St.-VI. 325. — L. Meyer KZ. VIII. 247. — Rödiger 
KZ. XVII. 315., — Roscher St. Ib. 122. IV. 191. — Saveleberg de dig. 
24. — Lottner KZ. VII. 178. 117) stellt ago, αὐίαχοι mit vagio zusammen. 
-- Miklosich Lex. p. 124 s. v.: véjati flare, evannare. — 1) C. E. 453: 
zu W.vak sagen, sprechen; vielleicht Ἰ-ακχο-ς neben Bexzog. — 2) Bekker 
hom. Bl. p. 136: & privat. = deutsch un- in: Unmensch, Unthier, Un- 
wetter. — OC. E. 553: ἆ negat. Präfix; „eine unbefangene Auffassung 
wird der Bedeutung lautlos den Vorzug geben". Dagegen S. W. s. v. 
wohl mit Recht „gegen die Sitte der Troer"; ders. fasst das « als eupho- 
nisch auf. — Pape W. s. v.: & copul. (mit digamma aeol.); ebenso Sch. 
W. s. v.: „zusammen, gemeinsam schreiend". — 3) Vgl. noch Schweizer- 
Sidler KZ. I. 479. II. 301£; H. Weber KZ. X. 244. — Corssen KZ. III. 
800: ve-n-tu-s wegen des Namens der Wellen- und Windgöttin Ve-n-slia. 
— Savelsberg K£. XX. 442: Skr. và-ta-s, lat. und got. nasalirt, ven-tu-s, 
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vin-d-s. — Sonne epil 5: W. và, vat, erweitert cant. — 4) Vgl. 
Lottner KZ. VII. 165 (goth. vinth-jan worfeln, etwa von *vintha Wort- 
schaufel). 

2) VA weben. — Skr. vä weben, flechten, künstlich in 
einander fügen (auch Reden, Lieder u. s. w.) (PW. VI. 878). 

va. 

(Fn-roo, «η-τρ-ιο) ἤ-τρ-ιο-ν n. Aufzug des Gewebes!) (im 
Ggs. des Einschlags, κρόκη), Gewebe (ἤτρια βύβλων feine Papyrus- 
blätter, Leon. Al. 25). 

va-bh. 
ὑφ (vabh :ὑφ — ουαρ: ὑπ). — ὑφ-ή f. Gewebe, Weben, 

ὑφα-ω — ὑφαίνω (nur Od. 7. 105 ὑφόωσιν): Demin. ὑφά-διο- vn. 
(Lob. Phryn. p. 74); ὕφ-ος n. — ὑφή (Athen. 147 f.); ἀραχνο-υφ-ής 
fein wie Spinngewebe (Philo). — (vg-av-jo) ὑφαίνω weben; (übertr.) 
anspinnen, aussinnen, ersinnen, anzetteln, schmieden (Iterat. des 
Imperf. ὑφαίν- E-0%-0-V, Fut. ὑφανῶ, Aor. ὄφηνα, neuatt. ὄφανα, 
Pass. ὑφάν-θη-ν.» Perf. ὕφαγ-κα͵ Artemid. 4. 40, Pass. ὄφα-σ-μαι 
[eine zweifelhafte Form ist ὑφ-ήφα-σ-μαι bei Herod. ed. Lentz II. 
950: οὐδεὶς ᾽Αττικὸς παρακείµενος ἀπὸ τοῦ v ἄρχεται, ἀλλὰ μόνος 
ὁ ὑφήφασται, dagegen ὑφ-ύφα-σ-ται E. M.; falls ὑφ-ήφα-σ-μαι ächt 
ist, dann bietet sich die urspr. Form Fap]?); Verbaladj. ὕφαν-τό-ς 
gewebt, ὑφαντ-ικό-ς zum Weben geh., das W. verstehend (ἡ 99. 
erg. τέχνη Webekunst), ὑφάν-τη-ς m. Weber, ὑφάν-τρ- -α f. Weberin 
(M. Ant. 10. 38), ὄφα-σ-τρ-έ-ς id. Hes., (όφαν-τι) ὕφαν-σι-ς, φα- 
σις f. das Weben (Sp.), ὑφασί-α f. id. (E. M.), ὕφα-σ-μα(τ) n. das 
Gewebe; ὑφανά-ω (Maneth. 6. 433), ὑφά-ζω (E. M.) = ὑφαίνω. 

Ὕβ-λα f. die bienenberühmte Ortschaft unweit Syrakus — 
Wablingen (q μικρά, zum Unterschiede zweier anderer Städte in 
Sieilien: ή μεγάλη am Aetna, ἡ ἐλώττων im 9.0. Siciliens). 

(Up-uevo, ὑφ- "uvo) ὕ-μνο-ς m. — Gewebe (Homer nur Od. 
8. 429 ἀοιδῆς Vuvov ἀκούων in der Grundbedeutung; vgl. noch 
iv νεαροῖς Upvoig ῥάψαντες ἀοιδήν Hesiod. fr. 227. Goettl.; ἑξυφαί- 
νειν µέλος Pind. N. 4. 145), Gewebe — ‚Weise, Melodie, Gesang, 
Festgesang, Lobgesang, Lied, Hymne (τὸν δυσκἐλαδὀν 9' ὕμνον 
Ἐρινύος Aesch. Sept. 867 D.) 3); ὑμνέ-ω besingen, preisen, rühmen, 

‚ wiederholt erzählen; (intr.) singen, ertönen lassen (ὑμνείω Hes. O. 2, 
ὑμνιάω dor.,. Ar. Lys. 1305), ὑμνη-τό-ς besungen, geprieden, preis- 
würdig, ὑμνήσ-ιο- c id. (Ael. h. a. 12. 5), ὑμνητ-ικό-ς zum Bes, 
Preisen geh., ὕμνη-σι- f. das Besingen, Preisen (Sp.), ὑμνη-τή-ς, 
-νήρ σῆρ-οϱ) m. Lobsänger, Lobredner, fem. duvn-teipe, ὄμνη-τρ-ί-ς 
(ss ; ὑμνη-τήρ-ιο-ς = ὑμνητικός. . 

vabh. 
väf-er (-ra, um) eig. bunt, vielgestaltig (im Gewebe tritt 

sowohl das in einander Geschlungene, Mannichfaltige, als auch 
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dag Bunte hervor) = verschmitzt, verschlagen, schlau (Adv. vafre)*); 
vab-ru-m (varium, multiforme, Gloss. Isid.); Demin. vafel-lu-s (Paul. 
D. p. 7. 13); vafri-tia f. Schlauheit, Pfifigkeit (Sen. ep. 49. 7); 
(* vafrä-re) vafrä-mentu-m n. schlauer, pfiffiger Streich (Val. Max.). 

Aufrecht KZ. IV. 274 ff. — B. Gl. 342b. — C. E. 63. 297. 691. — 
F. W. 180. 1066. 1077 (681 vap); F. Spr. 367; KZ. XXII. 106. 6). — 
Sehweizer-Sidler KZ. Xl. 74. — Sonne KZ. X. 1983). — Spiegel KZ. 
XIX. 393. — 1) Vgl. B. Gl. 372b. — 2) C. V. I. 252. 261. 9). 291. II. 
27. 134. 89). — 3) Vgl. Sch. W. s. v. — Zu Skr. sumná n. (Wohlwollen, 
Gunst, Huld, Güte; Vedisch: Ausdruck der Zuneigung, Andacht, Gebet 
u. 8. w., PW. VII. 1102) stellen ὄμνος: Benfey gr. Wall. 1. 405 (W. 8-t-u, 
8u); Schweizer KZ. Ill. 303. Ebenso Kuhn KZ. IV. 95 (stu, su); ders. 
schliesst sich jedoch KZ. XIV. 223 der Ansicht von Aufrecht (l. c.) an. 
— Brugman t. IX. 256: siv, sju, Skr. sivjati, goth. siujan Uu. 8. W. 
nühen; $-u»-0-8 = Skr. gjü- -man Band, Streifen (zu -μνο vgl. στά-μνο-ς, 
κρή- -de- -μνο-ν, στρω-μνή, da-mnu-m, col-u-mna ; Vert-u-mnu-s). — Pott 
E. F. II. 287: zu δω (dagegen Aufrecht l. c.: „vdo für ἀείδω nicht 
vor der alexandrin. Zeit“). — 4) Grassmann KZ. XVI. 194. — Schweizer- 
Sidler KZ. XVIII. 288. 

3) VA mangeln, fehlen. — Skr. 4-ná Adj woran etwas 
fehlt, unter dem Maasse bleibend, unzureichend, zu klein, zu wenig, 
nachstehend (PW. I. 1019). 

(va-ni-s, Fe-vis) εὖ-νι-ς (Gen. -vi-0g, -νι-δ-ος) ermangelnd, be- 
raubt, verlustig (ἐστερημένος καὶ weuovoufvosg Lex.) (Hom. nur 
υἱῶν Ἡ. 22. 44, ψυχῆς Od. 9. 524); verwaist, verwitwet (Aesch. 
Pers. 282 und sp. Dicht.). 

Bugge St. IV. 238. — C. E. 69133: C. V. I. 283. — F. W. 25. 1058. 
— Vgl. Zend &na f. Mangel, ujamna mangelnd; got. va-n-s ermangelnd, 
van n. Mangel. 

va, val (Ausruf): wehe! 
6@ wehe! ach! (Aesch. Pers. 116. 122 und öfter in diesem 

Stück); οὐά pah! ach! Ausruf des Staunens (auch des Abscheues 
N. T.); οὐαί wehe (Austuf des Schmerzes und Unwillens). 

vae wehe! (Ausruf des Unwillens, der Drohung und des 
Schmerzes); vah, vaha pah! ach! (Ausdruck der Verwunderung, 
Ueberrasshung) (Plaut., Ter.). | 

C. E. 550. — F. W. 400: F. Spr. 365. 

1) VAK tönen. 
A) Sprechen, reden, rufen. — Skr. vak 1) sagen, sprechen, 

nennen, hersagen, ansagen, verkünden, erzählen, 2) Jemand Vor- 
würfe machen, seinen Unwillen aussprechen (PW. VI. 619). — 
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B) Schallen, schreien, heulen, jammern. — Skr. väg blöcken, 
brüllen (von der.Kuh), heulen (vom Schakal u. s. w.), auch vom 
Ruf grösserer Vögel, krächzen, ächzen (PW. VI. 958). 

A) Sprechen, reden, rufen!) 
vak. 
Fox. — (Jox.ja) öcca f. Stimme, Laut, Ruf, Gerücht, Ge- 

rede (θεία xAndav Schol ad Il 2. 93) (ungewissen Ursprungs, 
geheimnissvoller Weise sich verbreitend und darum auf Zeus zurück- 
geführt Od. 1, 282. 2, 216; personificirt als Botin des Zeus Il. 
2. 93. Od. 24. 413); die Stimme der Musen (Hes. Th. 10. 43); 
seit Pindar zugleich als weissagende Stimme der Gótter?); ὁσσ- 
εύ-ο-μαι aus einem göttl. Zeichen eine wahrsagende Stimme ahnen, 
die Zukunft vorhersagen (ὁσσ-εύ-ω Ael. h. a. 3. 9), dooe(F)-ix f. 
Vorhersagung, Ahnung (Lex.); abergläubische Furcht (D. Hal.) 

Bax. — (fax jo, βαγ-ω) βάζω (poet.) schwatzen, reden, sprechen 
(Fut. βάξω, ἐκ-βαξει Aesch. Ag. 498, Aor. ἔβαξα., Perf. Pass. ἔπος 
βέ-βακ-ται ein Wort ist gesprochen Od. 8. 408)°); (βακ-τι) βαξι-ς 
— ὕσσα (Trag.); B«y-ua(v) n. Rede (Pl. Aesch. Pers. 635 D.) — 
(ansprechen d.h. einen Gegenstand als das, was er ist bezeichnen =) - 
kennen, verstehen: &-Bax-rc nicht. verstehend, unkundig (φρήν ̓ 
Sappho frg. 23), Adv. ἀβακέ-ως (ἀσυνέτως B. A. 323), ἀβακή-μων 
(µωρός, ἀσύνετος, ἄλαλος ibd.); ógaxé[c]-w unkundig sein, nichts 
ahnen (nur Od. 4. 249: of d’ ἀβάκησαν πάντες ἐγὼ δέ µιν ol 
ἀνέγνων τοῖον ἐόντα; dazu Schol. Ambr. ZuogdvOqoav, ἠγνόησαν)"). 

vap. 
Fer. — ἔπ-ος n. das Gesagte, Gesprochene: Wort, Rede, 

Erzühlung; Gerücht, Sage; (speciell) Wort (im Ggs. zur That); das 
gegebene Wort, Versprechen; Rath, Befehl; Ausspruch, Oracel; 
Gesang, Lied; Gedicht (bes. ein heroisches); Vers (bes. der epische 
Hexameter); Zeile; ἐπ-ικό-ς episch, heroisch (ποίησις Gramm.) — 
Fen: sagen, reden, sprechen, nennen, heissen, befehlen: Aorist (2-Fe- 
Fen-o-v, Fe-fen-o-v) ep. ἔ-ειπ-ο-ν und Iterat. εἴπ-ε-σκ-ε, att. [auch 
ep.] εἶπ-ο-ν (Conj. emo, Opt. εἴπ-οι-μι, Imp. ein-2, Part. εἶπ-ῶν, 
Inf. ein-eiv); εἶπ-α (bei Herod. häufiger als εἶπον; attisch: simo 
selten, εἶπα-ς, Imp. εἶπ-ον selten, ein-arw u. 8. w., Opt. εἴπ-αιμι PL, 
ein-eıev Dem.; Med. εὐπά-μην in Compos. wie: ἀπ-, δι-, συν-είπα- 
σθαι)ὃ). — -επ-ες: ἆ-μειρο-επής maasslos, endlos schwatzend (von 
Thersites Il. 2. 212), ἁρτι-επής fertig oder gewandt im Reden (Il. 
22. 281), wahrhaft redend (Pind.), ἠδυ-επής süss, lieblich redend 
(Νέστωρ Il. 1. 248), süss singend (ἀοιδός, Movoar u. s. w.). 

For. — (Fon-s) ὄψ (ὁπ-ός) f. Stimme, Ausspruch, Rede. — 
εὐρύ-οπ-ᾶ (Kol. und ep. statt εὖρυ-όπ-η-ς) weitstimmig, weithin 
tönend, weit donnernd®). — Καλλι-όπ-η f. = die Schönstimmige, 
die älteste der neun Musen, später Göttin der epischen Dichtkunst 
(Καλλιόπεια Agath. prooem, 107)'). — Ev-on-n f. (poet., bes. ep.) 
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Ton, Laut, Stimme, Klang, Schall; Schlacht-ruf, -geschrei; Weh- 
geschrei. — (Skr. apa vgl. pag. 36, apa-ra ein anderer —— ἄπε-ρο, 
mit ion. Dehnung ἦπε-ρο) ἦπερ-οπ-εύ-ς m. (= anders redend im 
schlimmen Sinne d.h. anders als man es scheint) Trugredner, Be- 
schwatzer, Betrüger (Od. 11. 364 ἠπεροπῆά v ἔμεν xal ἐπίκλοπον, 
fraudalor et simulator)*), ἠπεροπ-εύ-ω täuschen, betrügen, berücken, 
ἧπεροπευ-τή-ς m. = ἠπεροπευς (Il. 3, 39. 13, 769 und sp. Dicht.; 
vgl Il 9. 313 ὃς y' ἕτερν μὲν κεύθῃ Evi φρεσίν, ἄλλο δὲ εἴπῃ), 
ἠπεροπ-η-ῖ-ς τέχνη Täuschungskunst (Strabo 1. 17. 4), ἠπερόπευ- 
µα(τ) n. Täuschung, Betrug (Krit. ap. Athen. 13. 600 4). — 
(ὀ-μ-π-η) ὀ-μ-φ-ή (v = φ nach dem Nasal) f. Stimme (bei Homer 
nur Götter-, Schicksals-stimme)?), ὀμφα-ῖο-ς wahrsagend (Nonn.), 
παν-ομφαῖο-ς m. Allkünder, Urheber aller Vorbedeutungen (Beiw. 
des Zeus als Geber aller Oracel und Anzeichen, Il. 8. 250 und 
sp. Dicht.), ὀμφη-τήρ (τῆρ-ος) m. Wahrsager (Tryphiod. 132), 
ὀμφή-ει-ς — ὀμφαῖος (Nonn.), ὀμφ-ύνω berühmt, geehrt machen 
(σεμνύνω, αὔξω Hes.). 

B) Schallen, schreien, heulen, jammern”), 
Fax (mit Aspiration des Auslautes). — (Fny-n) ἠχ-ή, dor. 

ἄχ-ά, f. Schall, Getön, Gebrause; ἦχ-ο-ς, dor. ay-o-s, m. id.; ἠχ-ώ 
(oös), dor. ἀχ-ώ, f. = yd; Wiederhall, Echo; Gerücht (Her. 9. 
24); Ἠχ-ώ f. als Nymphe Geliebte des Pan (Bion. 1. 38 u. a.); 
ἠχ-έ-τη-ς, ep. ἠχ-έ-τα, dor. ἀχ-έ-τα-ς, hell tónend, laut singend, nyer- 
nö-s (ἠχ-ικό-ς Welck. syll. epigr. 236. 4) id., ἠχή-εις schallend, 
dröhnend, brausend, tosend, nxe(F)-io-v n. starkschallende Instru- 
mente, das zur Tonverstärkung Dienende, ἠχ-ώδης  ἠχήεις. — 
ἠχέ-ω, dor. ἄχέ-ω, schallen, tönen, wiederhallen; trans. erschallen 
lassen, anstimmen, ἠχη-τή-ς =  ἠχέτης (Hes.), ἠχη-τ-ικό-ς = nye- 
τικός, ἤχη-σι-ς f. das Schallen, Tönen, der Schall, ἤχη-μα(τ) n. id. 
— (ἆ proth. + δια + «5-56, ἆ-δι-ηχ-ες) ἀ-ζ-ηχ-ής durchdringend 
(vom Tone, dann vom Schmerze) = unaufhörlich, unablässig 
(Hom. ὀδύνη, ὀρυμαγδός), Adv. ἀζηχ-ές (µεμακυΐαι, ὁμόκλεον; φα- 
yeiv ) 13). 

A) Sprechen, reden, rufen'). 
vak. 
vóc. — (*voc-u-s rufend) vóca-re rufen, anrufen; laden, ein- 

laden; anregen, reizen, auffordern; vocá-tu-s (tüs) m. das Rufen u. s. w., 

vocä-tor (tör-is) m. Rufer, Einlader, vocatör-iu-s zum Rufer geh. 
(Tert.), vocä-ti-ö(n) f. das Rufen, Vorladung, Einladung, voca-t-ivu-s 
zum Rufen geh. (casus, Vocativ), voca-bülu-m n. Benennung, Be- 
zeichnung, Name, (gramm.) Substantivum, vocä-bili-s tónend (Gell.), 
vocü-men (min-is) n. = vocabulum (Lucr. Arnob.); voc-Ali-s (Adv. 
-ter) ertönend, tónend, sprechend, redend, singend (Subst. f. Vocal, 
Selbstlauter, Pl. m. Sünger, Musikanten); Frequ. und Intens. voci- 

ta-re; (*in-voci-tare, * in-vici-Lare, * in-vic-tare) in-YI-tare auffordern, 
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einladen, reizen, locken!?), invitä-tu-s m. Einladung (nur Abl. -iw 
Cic..fam. 7. 5), imvita-tor (tör-is) m., fem. -trix (tricis) Einlader, 
in, invitator-iu-s die Einladung betreffend (Eccl), inmvita-ti-o(n) f. 
== invitatus, Demin. invitatiun-cula (Gell. 15. 2), invita-bili-s rei- 
zend, lockend (id. 13. 11), invitä-men-tu-m n. Einladung, Reizung, 
Lockung. — (prae-vóc-ón) prae-e-0(n) m. Ausrufer, Herold), 
praecon-iw-8 zum Ausrufer geh., Subst. -ju-m n. Amt eines Aus- 
rufers, das öffentl. Ausrufen, Bekanntmachung, bes. das rühmende 
Ausrufen, Lobeserhebung, praecon-inu-s id., Praeconinu-s röm. Bein. 
(z. B. L. Aelius Stilo), praeconi-ali-s werth gepriesen zu werden 
(Cassiod.); praecon-à-ri rühmen, ausrufen, praeconiä-ti-ö(n) f. Lobes- 
erhebung (Interpr. Iren.). — (*prae-voc-ia) prae-c-la m. Ausrufer, 
der den Handwerker zum Feiern von der Arbeit aufforderte (auch 
praeclamitatores genannt) Fest. p. 224. 249. 

vöc. — VOX (vocis) f. Ruf, Zuruf, Laut, Stimme; Wort, 
Ausspruch, Rede, Sentenz, Spruch, Formel; das Reden, Sprechen; 
Wortaccent, Ton; Demin. vöc-üa, (*voculu-s, *voculä-re) voculä- 
ti-ö(n) f. Betonung (Nigid. Fig. ap. Gell. 13. 25. 1); Voöc-öniu-s 
m. röm. Gentilname; (*voci-féru-s) voci-ferä-ri (-re Varro r. r. 3. 9. 5) 
laut oder heftig rufen, schreien; (*voci-ficu-s) voci-fica-re id. — 
(*pro-voc-s) prox Vorstimme, Vorherverktiadigung (bona vox, velut 
quidem praesignificare videlur, ut ail Labeo de jure pontificis LXI 
Fest. p. 253; prox bona vox, ut aestimo, quasi proba voz Paul. D. 
p. 252). — (* con-voc-iu-m od. * con-véc-iu-m, vgl. con-leg-iu-m pg. e 
eon-vie-iu-m n. das Zusammenschreien, Zusammenreden; (allg. 
Geschrei, Schelten, Schimpfen; Schmähung, Beschimpfung (quum 
in unum plures voces conferuntur , convicium appellatur quasi con- 
vocium, Ulpian. leg. XV de injuriis)!5), Demin. convició-lu-m; con- 
vicia-ri Schmähreden führen, schmähen, lüstern, conviciä-tor (tör-is) 
m. Sehmähredner, Lästerer. 

B) Schallen, schreien, heulen, jammern”). 

(vak) vag (mit Erweichung). — väg-Ire schreien, wimmern, 
winseln, vagi-tu-s (tus) m. das Schreien u. s. w., Klageton Ster- 
bender oder Kranker (Lucr. 2. 579); vàg-or (ör-is) m. — vagitus 
Enn. ap. Fest. p. 375 qui clamor oppugnantes vagore volanti); 
*vagu-s, *vägü-lu-s) ob-vagulä-re laut fordern, bes. vor Gericht 
obvagulatum ito Fest. p. 375. 12), vagula-ti-o(n) (in I. XII signi- 

ficat. quaestionem cum convicio ibd.). 
väk (brüllen, vgl. ved. vägati er brüllt) — (*väca) vacca 

f. Kuh (die Brüllende, vgl bos pag. 229)!9), Dem. vacciela; vacc- 
'"  $nw-s zur K. geh., von der K. herrührend; vaccin-iu-m n. der Name 

einer Pflanze (iris germanica oder delphinium Aiacis Linn., Klotz 
8. v. Rauschbeere: vaccinium myriülus Linn.) (nach der Kuh be. 
nannt; vgl. leontodon taraxacum Kuhblume, die Arten des melam- 
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pyrum Kuhweizen); Vacc-u-s Beinname des M, Vitruvius, Vacc-iu-s 
Freund des Varro, 

1) B. Gl. 338a. — Corssen I. 481 f. B. 12 f. N. 49. — C. E. 452. 495; KZ. 
IL. 163. III. 406 f. — Ebel KZ. II. 46. IV. 163. — F. W. 176 f. 187. 492; 
F. Spr. 108 f. 366. — Kuhn KZ. II. 132. — L. Meyer EZ. V. 382. XXIII. 
19. — Müller KZ. IV. 271. — Tobler KZ. IX. 246. — 2) Vgl. Grassmann 
KZ. XI. 45. — Kuhn KZ. I. 462 f. — Sch. W. s. v. — Anders F. W 
335: ak sehen: 0x-j« Ahnung, Gerücht; dagegen 422: agh, ὀχ-]α Ge- 
rücht? — 3) F. W. 395 und Christ p. 293. — C. V. I. 319. 21): „mit 
gutturalem Stamm“. — Grassmann KZ. ΧΙ. 93. 21) 122: W. bha. 
Dagegen C. E. 520: „unglaublich, dass auch vor einem Vocal bh zu b 
geworden'. — 4) F. W. l. c. (Anm. 3), Spr. l. ο. — Vgl. noch Pape, 
Schenkl, Seiler. — 5) Vgl. C. V. II. 28. 8). 54. 97. 284 f. 382. — 6) Vgl. 
Ameis-Hentze ad Od. 2. 146. Autenr. ad. Il. 1. 498. C. E. 453. Döder- 
lein Gl. 509. Faesi ad Od. Ἱ. c. (vgl. ἐρίγδουπος, ἐριβρεμέτης, βαρύκτυ- 
πος u. 8. w.). Göbel Zeitschr. f. österr. Gymn. IX. 783. Krämer Beiw. 29. 
G. Meyer St. V. 102. VI. 258. L. Meyer KZ. VI. 152. Schaper KZ. 
XXII. 518. — Zu ak sehen ὁπ (s. pag. 8) — weitspähend, weitschauend: 
Düntzer in Jahn's Jahrb. LXIX. p. 608. Sch. W. s. v. Thiersch $. 108. 
48 Anm. 2. — Schon die Alten schwankten; vgl. Apoll. Lex. ήτοι ὁ µε- 
γάλως ἐφορῶν 9 ὁ µεγαλους ἤχους xal ψόφους ἀποτελῶν. Ebenso S. W. 
8. v.: für „weitspähend, weitschauend‘ spricht der homer. Sprachgebrauch, 
nach welchem 6% nur von der Stimme der Menschen und Thiere vor- 
kommt; für weitstimmig u.s. w. die Analogie der übrigen Beiwörter des 
Zeus, die von Naturerscheinungen hergenommen sind (vgl. auch Κρονί- 
δαν βαρυόπαν στεροπᾶν τε κεραυνῶν τε πρύτανιν Pind. P. 6. 24). — 
7) Vgl. Pott KZ. IX. 415. — 8) C. E. 268. — Dazu Sch. W.: „nicht 
unwahrscheinlich‘ (vgl. perperam anders als es sein sollte, griech. πέρ- 
22005). — 9) C. E. 495. — Düntzer KZ. XII. 7. — Müller KZ. (Anm. 1). — 
Sch. W. s. v. — Dagegen L. Meyer KZ. XXIII. 80: ,,für welches Wort 
£ bei Homer überall abgelehnt wird“. — F. W. 12: ambh tönen. — 
10) F. W. 177. 187. 489; F. Spr. 136; KZ. XX. 177. — Froehde KZ. 
XXII. 549. — Lottner KZ. VIT. 178. 117). — Pauli KZ. XVIII. 13 f. — 
11) Dóderlein hom. Gloss. II. 279. — Clemm St. VIII. 46 f. — 12) C. E. 
452 f; KZ. IL. 153. — Schweizer-Sidler KZ. XIII. 208. XVIII. 297. — 
Anders Corssen I. 482. B. 18. N. 54 f.: vi wünschen: *vi-tws erwünscht, 
begehrt, vi-t-are oft wünschen, begehren, in-vitare hinein wünschen, ein- 
laden (dagegen Schweizer-Sidler Ἱ. ο.: „in gar künstlicher Weise“). — 
Wieder anders Fick Spr. 81; KZ. XX. 161. XXI. 461 f.: kaita (ved. 
keta) Begehr, Wille, Einladung, europäisch kvaita = lat. *cveito, vito, 
in-vita-re. — 13) Vgl. Corssen I. 316. 1I. 684. Savelsberg KZ. XXI. 
148. — Sehweizer-Sidler KZ. XIV. 152. — 14) Vgl. Corssen II. 717 und 
Savelsberg l. c. — 15) Corssen I. 37. 56. 481. II. 360 ff. B. 12 f. N. 49. 
— C. E. 452 f. findet diese Deutung ,, wahrscheinlich"; beistimmend 
Goetze St. Ib. 179. — Vgl. auch Klotz W. s. v.: wörtlich gleichsam 
statt convocium, von con und vox, s. Dig. 47. 10. 15. 8. 4. Paul. D 
p. 41. 20 — das Erheben der Stimme mehrerer Personen mit- und durch- 
einander. — Brambach: comvicium, nicht convitium (Rhein. Mus. XXIV. 
538). — Anders Fleckeisen Rhein. Mus. VIII. p. 221£.: convitium = con- 
vtc-i-Liu-m. Beistimmend Curtius KZ. II. 153. III. 407, Kuhn KZ. XI. 
278; „wahrscheinlich“ Aufrecht KZ. VI. 178. — 16) So F. W., F. Spr, 
KZ. l. c.; Froehde KZ. Ἱ. c.; Pauli KZ. 1. c. (Anm. 10). — Zu W. vah 
fahren, ziehen (davon ein altes Desid. vaksh): Benfey Gloss. p. 51, Sanskr. 
p. 145; Kuhn KZ. V. 71f.; Pott E. F. I. 85. — Zu W. uksh betrüufeln, 
besprengen: L. Meyer KZ. VL 219 f. 317: uksh-an Stier, der Befruchtende; 
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bei vacca dachte man nicht mehr an die Grundbedeutung des Wortes 
oder es wäre anzunehmen, dass damit urspr. „die Befruchtete'" zu be- 
zeichnen wäre. Dazu C. E. 581: „will nicht recht passen“. Auch 
Corssen -B. 26. N. 63 zweifelt und sagt: wenn überhaupt mit ukhsan zu- 
sammenhängend, dann weist ὑύγ-ρό-ς neben Skr. vaksh darauf hin, dass 
sich vaksh erst aus vag- entwickelt hat, also vag-ca = vac-ca. Vgl. 
id. I. 38: „wahrsch. vac Verbalwurzel, ca Suffix". — Ascoli KZ. XIII. 
159f.: W. vak begierig sein; vac-ca „die Liebesbegierige‘ [scheint vom 
Standpunkte der Kuh doch zu poetisch zu sein]. — Ebel 2. IV. 451: 
vat-ca die Kalbende; nach Analogie von Skr. vat-sa, lat. vit-ulu-s; be- 
merkt jedoch selbst: „eine sichere Deutung vermag ich nicht zu bieten“. 
— Die von Fick, Froehde, Pauli gegebene Deutung scheint nach Laut 
und Begriff doch die richtigste und einfachste zu sein. 

— 

2) VAK wollen, wünschen, begehren. — Skr. vae 
1) wollen, gebieten, 2) verlangen, begehren, gern haben, lieben, 
3) behaupten, annehmen, erklüren; Part. willig, gern, freudig, 
folgsam, verlangend (PW. VI. 817). 

vak !). 
εκ. — (Partieip. «Γεκ-ο-ντ) ἑκ-ών (-όντ-ος) freiwillig, von 

selbst, von freien Stücken, gern, ohne Zwang?), Adv. ἕκοντ-ί, Exovr- 
nöov, Íxovr-j-; m. der Freiwillige (Sp.); (@v-Fex-ovr) ἀ-έκ-ων poet: 
ion., contr. ἄκ-ων, nicht freiwillig, wider Willen, gezwungen, ab- 
sichtslos, — (ἔκοντ-ιο) ἐκούς-ιο-ς — Éxow, ἔκουσιό-τῆ-ς (τητ-ος) f. 
Freiwilligkeit (Phot. cod. 224), ἔκουσιάζοµαι freiwillig thun (LXX), 
ἔχουσιασ-μό-ς m. das fr. Thun (ibd.), ἔκουσιασ-τί — ἕκοντί (Sp.); 
ἄ-εκούσιο-ς ion., ἀπούσιος — ἄκων, ἀκουσ-ία f. das Gezwungensein 
(Soph. frg. 822), ἀκουσιό-τη-ς (τητ-ος) f. id. (Schol. Aesch. Sept. 
560), ἀκουσιά-ζομαι ungern thun (LXX). — (St. «εκ-ητ) ἕκ-ητ-ι, 
dor. att. &x-ar-s, nach dem Willen, vermöge, kraft, wegen, um- 

“willen (Trag.)?), ἀ-έκητι wider Willen (Hom., σέθεν, ἐμεῦ ἀέκ. te, 
me invito). — (St. «εκ-ηλο) ἔκ-ηλο-ς, ep. &ol. (2- proth. + Fex-nio, 
i-Fx-mÀo) εὔκ-ηλο-ς ruhig, sorglos, behaglich, ungestört, ungehindert, 
müssig (brach, οὖθαρ ἀρούρης h. Cer. 451)5); ἡνελ-ία, εὐκηλ-ία f. 
Ruhe, Friede (Hes.). — Ἑκάλη f. Frau, die den Theseus freundlich 
aufnahm; att. Demos der leontischen Phyle; γέγκαλον᾽ ἤσυχον. ye- 
καθά ἔκουσα (Hes.). — (Fex-a) ἦκ-α sachte, sanft, gelind, un- 
merklich, langsam; nxa-lo-s, {κα-λό-ς, ἠκαλ-έο-ς (Lex. Hes.) id. 

Fac. — (*Faxe-») Part. ἀκέ-ων schweigend, still, lautlos, 
ruhig (meist als Adv., doch auch: fem. ἀκέουσα, Acc. m. ἀπέοντα, 
Dual ἀκέοντε); ἀκήν Adv. (id.) (mit εἶναι, ἐγένοντο Hom.); ἄκασκα 
id. (προβῶντες Kratin. B. A. 371. 1)9) — (Fox-ıo, Fax-ıalo, ἆκ- 
(Glo, mit Umspr. des ı, vgl. κραπ-ιαλη κραιπαλη) αἴκαλο-ς m. 
Schmeichler (κόλαξ Hes.)9); (αἶκαλ-ω) αἰκάλλω schmeicheln (vgl. 
ὑποπεσὼν τὸν δεσπότην ᾖκαλλ, ἐθώπευ', ἐκολάκευ, ἐξηπάτα Arist. 
Equ. 48). 
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vak. Ä 
vic. — (in-vic-[i]-tu-s) in-vi-tu-s ungern, wider Willen "), 

Adv. invi-te. 
vac. — (vgl. Skr. vaca. Geliebte, Frau, *voc-tor, altl. voxor; 

uxsor Murat. inscr. 1318. 7 u.a.) uxor (ör-is) f. die Liebende — 
Gattin, Gemalin, Ehefrau?) (allgemeinerer Begriff als mater fami- 
lias; vgl. Cic. top. 3. 14: genus enim est uxor; ejus duae formae: 
una mairum familias, eae suni, quae in manum convenerunt; altera 
earum, quae tantummodo uxores habentur), Demin. wror-cila; wxor- 
iu-s, zur G. geh., der G. ergeben (uxorius amnis Hor. c. 1. 2. 19 
vom Tibergotte, dem Gemal der Ilia). 

1) C. E. 135. 569. 668. — F. W. 177. 395; F. Spr. 136. — Kuhn 
KZ. II. 132. — Vgl. noch Allen St. III. 248. Goetze St. Ib. 178. Renner 
St. Ia. 150. — 2) S. W. 6. v.: hat Digamma nur 3 oder 4mal nicht (bei 
Hom.) — 3) Urspr. wohl ein alter Dativ (so auch S. W., Sch. W. s. v.). 
Fick Ἱ. c. und Schaper KZ. XXII. 528 theilen &x-nr-ı, α- έκητ-ι, C. E. 
1. ο. ἕκ-η-τι (ἄ-έκ-η-τι : ἐκ = ᾱἄ-μαχ-η-τέ: nag). — 4) Vgl. Buttm. .Lex. 
I. p. 145 f. — Christ p. 287: durch Metathesis aus « έκηλος. — 5) Kiss- 
ling KZ. XVII. 222 „vermuthet“ in 4x5» eine allerdings ungewöhnliche 
Verstümmelung aus dem Part. Plur. von *axdo stillen: * ἀκέ]-αντ-ες, 
*"dx£-avrt-sg, ᾿"ἀκέ-ανς u. 8. w., mit zurückgezogenem Accent *&xs-aevg. 
— 6) C. E. 668: „diese Deutung will ich zwar keineswegs für sicher 
ausgeben, aber sie wird den Vergleich mit Düntzer's Herleitung aus einem 
angeblich verstürkenden αι und lat. colere, woraus auch κόλαξ hervor- 
ehen soll, wohl aushalten“ (KZ. XV. 60) — Dagegen Brugman St. 
IL 214: αἴκαλο-ς für Ὑπαί-καλο-ρ (vgl δαίδαλος, δαιδάλλω), eine Er- 

klärung, die „sicher einfacher ist‘‘(?) als die von Curtius. — 7) C. E. 
1835; KZ. II. 154. — Goetze St. Ib. 178. — Schweizer-Sidler KZ. VIII. 
303. XIII. 303. XVIII. 297. — PW. I. 488: α-υαρά keinen eigenen Willen 
habend, wider Willen verfahrend, invitus. — Corssen B. 18. N. 52 f.: 
vi desiderare, amare, *vi-tu-s erwünscht, $n-vt-éwu-s unerwünscht, un- 
begehrt; dann der nicht gewünscht oder begehrt hat, vgl. juratus, cena- 
tus. — Fick schwankt sehr, denn er giebt eine dreifache Deutung: 
a) W. 191: v3 lieben — unliebend, ungern, unwillig (= Corssen); 
b) W. 493: var wollen; statt «n-vil-ius wie beta Melde statt belta, vgl. 
βλίτον Melde(?); c) W. 1060. Spr. 81. KZ. XX. 161 ff. XXI. 461£.: kasta 
(vgl. pg. 860, Anm. 12): in-cveitus (vgl. cvapor, vapor) = wider Willen, 
ungern. — 8) Ascoli KZ. XIII. 157. —  Corssen I. 171. 312. — Bei- 
stimmend Brugman St. IX. 394 („was das s von wc-s-or ist, bleibt freilich 
noch dunkel. Vielleicht dasselbe Element, welches in sva-sar steckt, 
dessen Anfangstheil doch wohl mit sva- suus identisch ist. Auch wird 
man an die Fem. Skr. tisrás, altbktr. tisharo [ires] und Skr. Katasras [quat- 
tuor] erinnert“). — Anders F. W. 23: uk gewohnt sein(?); dagegen ibd. 
177. 1066 = vagh: Skr. vodhar (für vah-tar) der da zieht, fährt; vi- 
vodhar m. (Heimführender =) Gatte, vgl. wror (aus voh-tor) f. Gattin; 
£ in uxor wie in vexare von (vero) part. = vectu-s. — Vgl. noch Klotz 
W. s. v.: von den Alten unter Annahme einer Mittelform wnzror fälsch- 
lich mit «ngo in Verbindung gebracht, s. Donat. ad Ter. Hec. 1. 2. 60. 
Serv. ad Verg. Aen. 4. 459. Isid. or. 9. 8. cl. Plin. 28. 9 (37). — Ueber die 
altl. Form voxor siehe H. A. Koch in den Jahrb. für Phil. und Paed. 
1870. I. Abth. p. 283—286 und p. 685— 687. 
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3) YAK wanken, wackeln, krumm, schief gehen. — 
Skr. vank id.; pass. sich schaukeln, sich drehen, volvi, sich tum- 
meln; caus. ausweichen, entgehen u.s. w.; vaK rollen, volvi (PW. 
VI. 610. 637). 

väc. — (*väcu-s, *vaci-lu-s, *vácil-lu-s) väcillä-re (vacc- 
Lachmann, väc- Lucr. 3. 504) wanken, wackeln, schwanken; (übertr.) 
wanken und schwanken, unsicher sein, unzuverlässig sein, vacillà- 
tiö(n) f. das Wanken u. s. w. — väc-erra f. (krummer?) Pfahl; 
(übertr.) Querkopf, Tölpel (Liv. Andr. ap. Fest. p. 375. 7), Vacerra 
m. röm. Eigenname (Cie. fam. 7. 8. 2), vacerr-ösu-s querköpfisch, 
tólpelhaft. 

B. Gl. 338. — F. W. 178; F. Spr. 109. — Grassmann KZ. IX. 17. 
— Pauli KZ. XVIII. 26 f. (von *vacere, verb. denom.). — Anders B. Gl. 
134 f.: vi-cal dimovere; vacillo huc referri posset; esset. igitur va-cillo 
vocalibus transpositis ortum e vicallo; syllaba va etiam ad praep. ava 
referri (avacal) vel e syllaba redupl. explicari posset, ita ut vacillo pro 
vacallo mutilatum sit e quacallo. — Delbrück KZ. XXI. 83: ,,vacillare ist 
nach Ausweis der Etymologie zu schreiben“. (Vgl. jedoch Lucr. erwre 
vacıllanti 3. 479, fama vacıllans 4. 1124, terra vacillat 5. 1236 u. s. w. 
und a nur Ἱ.ο. oben.] 

1) YAG, UG stark sein, wachsen; (europäisch auch:) 
rüstig sein, munter sein; wachen. — Skr. ug-rá (von uj = 
vag) gewaltig, heftig, über die Maassen stark, gross, grausig; oj-as 
(von ug = vag) n. 1) körperliche Kraft, Tüchtigkeit, Lebens- ' 
frische; Glanz (Lexikogr.); uk-sh heranwachsen, erstarken; Med. 
sich stärken, stark werden; caus. stärken; vak-sh = uksh; ferner 
causativ: erstarken lassen, wachsen machen (PW. I. 865. 867. 
1119. VI. 615). Ä 

vag. 
(vag-s, vak-s, FE) [ἀ proth.] ἀ-ξεξ, ἀ-υξ (fe zu v verdünnt). 

— ἀ-έξ-ω (alt und poet.), dann contr. αὔξ-ω, αὐξ-άν-ω (seltener, 
Nbf. spät und selten αὐξ-έ-ω) mehren, nähren, gedeihen machen 
oder lassen; Med. sich vermehren, wachsen, zunehmen (ἀέξω nur 
Präs. und Imperf., Hom. ohne Augment; St. αὖξε: Fut. αὐξή-σω, 
Aor. ἠύξη-σα, Pass. ἠυξή-θη-ν, Perf. ἠύξη-κα, -uaı, Fut. Pass. αὐξη- 
Θή-σομαι neben αὐξή-σομαι; St. αὖξε — Skr. causat. vakshá-ja-mi 
wachsen lassen; zu αὐξ-άν-ω: Fut. αὐξανώ LXX, Aor. ἠυξήν-θη-ν 
Aesop. 71)); Verbaladj αὐξ-ή-τό-ς; wö&nr-ınö-s wachsend, ver- 
mehrend. — αὔξ-η f. Zuwachs, Vermehrung, Wachsthum; αὐξ-ι-ς 
f id.; αὔξι-μο-ς — αὐξητικός (Hippokr.); αὐξη-τή-ς m. Vermehrer 
(Prise. 5. 4. 20, αὐξη-τά Orph. 10. 11); αὔξη-σι-ς f. — αὔξη, αὔξη- 
µα(τ) n. das Vermehrte, Zuwachs. — ἀεξί-ι ἀεξί-γυιος glieder- 
stärkend, -voog den Verstand mehrend, -τοκος die: Leibesfrucht 
nührend, -τροφος Nahrung mehrend, -φυλλος laubreich, -φυτος 
Pflanzen nährend; αὖξι-: αὐξί-τροφος, -φωνος die Stimme verstär- 
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kend, -φωτος das Licht vermehrend; αὖὔξο-: αὖξο-μείωσις f. Ver- 
mehrung und Verminderung des Meerwassers, d.i. Ebbe und Fluth 
(Strabo), αὐξο-σέληνον n. das Zunehmen des Mondes, Neumond 
(Maked. 5). 

ug. 
ὑγ. — St. $y. [ι unerklärlich]: (St. υγ-ι-ες) ὑγ-ι-ής gesund, 

munter, wohlauf (Hom. nur Il. 8. 524 μῦθος erspriesslich, ver- 
ständig; zu ὑγί-εις nur Ace. ὑγί-εντ-α ὄλβον Pind. O. 5. 23); (ὄγιεσ-ια) 
ὑγίε-ια, auch ὑγιε-ία, ion. ὑγιε-ίη (spät und unatt. ὑγεία), f. Gesund- 
heit; πλουθ-υγίεια f. (Arist. Equ. 1091) Reichthum und Gesund- 
heit, (in unzertrennlicher Verbindung, also das höchste menschliche 
Glück); (ύγιεσ-νο) ὑγιει-νό-ς der Gesundheit zuträglich, förderlich, 
heilsam, gesund, kräftig; ὕγιη-ρό-ς id., ὑγιηρ-ής id. (wohl nur 
ὑγιηρέσ-τατοι Her. 2. 7); ὑγι-αίνω gesund gein (Fut. ὑγιανῶ, Aor. 
ὑγίανα; ὑγίαινε  χαῖρει salve, vale), öyıevr-0-5 geheilt, heilbar, 
ὑγίαν-σι-ς f. Heilung (Arist.); ὑγιά-ζω gesund machen, heilen, Pass. 
gesund werden, ®yır-o-r-ın0-5 heilsam, ύγια- -σ- OS m. — Sylavas, 
ὑγία- -σ-μα(τ) n. Heilmittel (ἄκεσμα Suid. ) 6 ὑγιό-ω — ὑγιάξω » (Hippokr. ) 
ὑγιό-τη-ς (τητ-ος) f. Gesundheit (Sext. Emp.). 

aug (Zulaut). : 
αὐγ. — auy- ή f. (Kraft, Frische) Glanz, Licht, Strahl, 

Schimmer 3), auya-fw Glanz verbreiten, erhellen, (Med.) deutlich 
sehen, wahrnehmen, erkennen (ὕππους IL 23. 458. Hes. Ο. 4. 77 

“ und Anth.); glänzen (N. T; αὐγα-σ-μό- c m., αὔγα-σ-μα(τ) n. Er- 
leuchtung, Glanz (Plut, LXX); αὐγή-ει-ς glänzend, hellsehend, 
αὐγο-ειδής glänzend; (ωύγ-ες) ἔρι-αυγ-ής sehr glänzend (Orph. fr. 
7. 11), αὐγέ[σ]ω glänzen, schimmern (LXX); αὐγή-τειρα f. die Er- 
leuchtende (Orph. h. 8). — Αὐγ-εία-ς (dor. und sp. «4ὐγ-έα-ς) m. der 
Strahlende, Sohn des Phoebos und der Hyrmine, oder des Eleios 
oder des Helios, König des nórdl. Elis [bekannt durch seine Heerde 
von 3000 Rindern, deren in 30 Jahren nicht gereinigten Stall 

: Herakles in Einem Tage reinigte; bei Homer nur erwühnt in einem 
Kampfe mit Neleus Il. 11. 701 £.]°). 

vag. 
veg. — YÓg-6re erregen, in Bewegung setzen; veg-&-tu-s leb- 

haft, belebt, rührig, rüstig, munter, vegeta-re lebhaft erregen, er- 
muntern, beleben, vegeta-tor m. Beleber, Erreger (Auson.), eegeta- 
tiö(n) f. Belebung, Erregung (App.), vegetä.men (min-is) n. be- 
lebende Kraft, bel. Princip, vegeta-bili-s belebend. 

vig. — vig-öre lebenskräftig sein, in Kraft sein, sich regen, 
blühen, leben; im Schwunge sein, fortwirken, gelten‘); Inchoat. 
vige-sc-ére (vig-ui); vig-or (ör-is) m. Lebenskräftigkeit, Kraft, Reg- 
samkeit, Lebhaftigkeit, (*vigor-u-s, *vigorü-re) vigora-n-s belebend, 
kräftigend, kräftig werdend (Tert.), vigorä-tu-s kräftig, lebhaft (App.). 
— vig-il (-Lis) wach, wachend, munter’); vigilia f. (um nm. 
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Varro ap. Non. p. 232. 4) Schlaflosigkeit, Nachtwache; Zeit der 
Nachtwache (bei den Römern von 3 Stunden, vgl. nox in quattuor 
vigilias dividitur, Hieron. ep. 140. 8); Wachposten, Posten; n&üchtl. 
Gottesdienst (Plaut.); übertr. Fürsorge, Wachsamkeit; vigili-ariu-m 
n. Wachthaus (Sen.); (*vigil-u-s) vigilà-re wachen, wachsam sein, 
sorgen, Part. vigilan-s (Adv. -ter) wachsam, sorgsam, vigilant-ia f. 
Wachsamkeit, Sorgfalt, Fürsorge, vigila-ti-o(n) f. das Wachen, 
vigila-bili-s = vigilans (Varr. ap. Non. p. 100. 2); vigil-ax (äcis) 
= vigil (Ov. M. 2. 179. Col. 17. 12. 5); nocti-vigülu-s bei Nacht 
wachend (Venus, Plaut. Curc. 1. 3. 40). — (vig -]- Superlativsuff. 
imo) vie-tima f. — grosses, starkes Opferthier, (allgem.) Opfer- 
thier, Schlachtopfer (victimam Aelius Stilo ait esse vitulum ob ejus 
vigorem Fest. p. 371; victima major est, hostia minor Corn. Fronto; 
vgl Plaut. Pseud. 329: molo victiumas; minimis me extis placari 
v0lo)9), victima-re opfern, victima-tor m. Opferschlächter (Lactant.); 
viclim-àriu-s zum Opferthier geh.; Subst. m. Opfer-diener, -thier- 
händler; har-víg-a (pag. 256) f. (starkes) Opferthier, Darmopfer- 
thier d.i. Opferthier zum Zwecke der Darmschau?) 

aug. ] 
aug-ére (auri) = αὔξω, αὐξάνω (auzitis Liv. 29. 27. 8); 

Part. auc-tw-s (als Adj.) grossgemacht, vergrössert, angewachsen; 
Auclu-m (vocabatur spatium circi, quod super definitum modum 
victoriae adjungitur Paul. D. p. 14. 17); (*auc-timo, *auc-simo) 
Aurimu-m n. = die gemehrteste Stadt, Grossstadt, Hauptstadt, 
als die grösste und festeste von Picenum (tab. Peuting. Ausimu-m, 
jetzt Osimo). — aue-tor (tor-is) comm. (fem. auctriz spätere Form 
statt des klass. auctor) Förderer, Urheber, Stifter, Gründer, Schöpfer, 
Vollbringer; Bürge, Vertreter, Gewährsmann, bes. historischer Ge- 
währsmann d.i. Geschichtschreiber, (allg.) Schriftsteller®), auctor-i- 
la-s (tati-s) f. Gültigkeit, Geltung, Ansehen, Kraft, Macht, Ge- 
wicht, Bedeutung; (*aucior-u-s) auctorä-re zum Vertreter machen 
(nur Pass. ri — auctorem fieri, Dig.), verbürgen, verhandeln, 
verdingen, auctoräa-i-ö(n) f. das Sichverbindlichmachen, Dienstver- 
pflichtung (Gloss.), auctorü-men-iu-m n. = auctoratio; Miethsold, 
Miethgeld, Handgeld. — auc-ti-O(r) f. Vermehrung, Zunahme; (meist 
speciell) Vermehrung des Kaufgebotes — Versteigerung, Verkauf 
durch Aufstrich, Auction, auction-ali-s, -ariu-s zur Versteigerung geh., 
auction-üri Versteigerung halten, versteigern. — aug-men (min-is, 
fast nur bei Lucr.) n. das Gemehrte, also eine reichliche und feier- 
lich gespendete Opfergabe (non magmenta, non augmina Arn. T. 24. 
Or), aug-men-tu-m n. Wachsthum, Zuwachs, Zunahme, augmen- 
ta-re vermehren (Cod.), augmenta-tor m. Vermehrer ( Cassiod.), 
augmentä-h-ö(n) f. Vermehrung (Boöth.). — aug-us-tu-s (aug-us = 
Skr. ού-ας, vgl. rob-us-tu-s, ven-us-tu-s) mit Mehrung begabt, daraus: 
mit Weihung oder Heiligung begabt = erhaben, hehr, hoch, maje- 

Vanidtek, etym, Wörterbuch. 65 
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stätisch (Adv. -te), augusta-re verherrlichen, weihen (Sp.); Augustu-s 
Bein. des C. Julius Cäsar Octavianus, seit der Begründung seiner 
Alleinherrschaft im J. 737 (später erblicher Name in der rómi- 
schen Kaiserfamilie = kaiserl. Hoheit, kaiserl. Majestät; seit Probus 
auch perpetuus Augustus, dann semper Augustus „allzeit Mehrer des 
Reichs“; vgl. Dio Cass. 35. 116: ᾽4λλὰ — 4ὔγουστος, ὡς καὶ πλεῖόν 
τι ἢ κατὰ ἀνθρώπους Qv ἐπεκλήθη πάντα γὰρ τὰ ἐντιμότατα καὶ τὰ 
Γερώτατα αὔγουστα καλεῖται); Augusta Titel weibl. Mitglieder der 
Kaiserfamilie, Benennung röm. Städte (A. Bracarum, jetzt Braga, 
A. Emerita, jetzt Merida, A. Julia, sonst Gades, A. Trevirorum, 
jetzt Trier u. s. w.); August-inu-s röm. Bein. (z. B. D. Aurelius A., 
latein. Kirchenschriftsteller, 354 — 430 n: Chr.) — Frequ. und 
Intens. auc-tä-re, aucti-tä-re, Inchoat. awge-sc-ére. — (aug-to, aug- 
li-lo, aug-sü-lo, aug-sül-io, vgl. postulare pag. 518) auxYl-iu-m n. . 
(vgl. Varro 1. l 5. 90) Zuwachs, um etwas durchzuführen = 
Unterstützung, Hilfsleistung, Hilfe, Beistand, Plur. Hilfs-mittel, 
-quellen, (milit. Streitkräfte, Hilfstruppen?), auzilia-re, -ri Hilfe 
leisten, helfen, unterstützen, auxilia-tu-s (lus) m. = auzilium (Lucr. 
5. 1038),.aucilia-ti-o(n) f. id. (Nonn. p. 385. 6), auxilia-tor m., 
-rix f. Helfer, -in, Beistand, auxilia-bundu-s hilfreich ( Appul.); 
aurili-üri-s, -ariu-s zur Hilfe bestimmt, zur H. dienend, hilfreich, 
helfend. 

(aug =) og. — (09g-o, ogo-lo, ogol-no, ogoln-io) Ogul-n-iu-s 
(-ia, -iu-m) Benennung einer gens zu Rom!?) 

Ascoli KZ. XVII. 404. — B. Gl. 61b. 66a. 338a. — Corssen I. 362. 
B. 395; KZ. III. 248. 270 f. — C. E. 186. 386; KZ. VI. 89. — F. W. 24. 
21. 345. 895; F. Spr. 298. 360; KZ. XX. 166f. 168f. — L. Meyer KZ. 
VI. 318. — Schmidt KZ. XIX. 270. — Schweizer-Sidler KZ. III. 380. 
XIII. 306. XIV. 146. XVI. 132. — 1) C. V. 207. 249 f. 258. 2). 380. 3). 
388. II. 258. — Savelsberg de dig. p. 11. — Anders Renner St. Ia. 188: 
αὔξω altera forma non ex ἀέξω contracta est, sed potius in α- -έξω ε est 
vocalis auxiliaris, ab lonibus commodioris pronuntiationis causa ascita, 
fortasse tantum a parte quadam. — 2) Vgl. noch Christ p. 221. — 3) Vgl. 
Pott KZ. VII. 99 (IX. 201): „der Strahlende“. Seinen Zusammenhang 
mit der Sonne aber würde schon die Menge seiner Heerden verrathen. 
„Es sind Lämmer [vet Lämmerwolken] und Rinder, zahlios wie die 
Wolken am Himmel (ὡσεὶ νέφη ὑδατόεντα Theokr. 26. 89), darunter 12 
dem Helios geweihte Stiere, einer heisst Phaéthon u. s. w.'* — 4) B. Gl. 
371a: vig ventilare, afflare. — Grassmann KZ. IX. 26: zu givami vivo., 
-— 5) Corssen B. 890: in vigil ist das ausl. | aus r entstanden; vgl. ahd. 
wach-al neben wach-ar „wach, wacker“ (Graff, ahd. Sprachf. I. 672. 
679) — B. Gl 151a: gagar vigilare = guigilo? mutato v in 1 et ab- 
Jecta 1nitiali gutturali. — 6) Corssen I. 510. B. 61f. — Düntzer KZ. XI. 
65: vic-Iuma wohl nicht das Siegsopfer oder das gebundene oder das 
krüfüge, sondern das „geweihte‘“ Thier. — 7) Corssen I. 509 ff. — 
8) Anders L. Meyer vergl. Gramm. 1861 pag. 268: = aurctor zu £gy-o-» (?). 
— Ebel KZ. IV, 443 f. zieht augustus, auctor zu αὐχ, εὐχ laut aussprechen, 
profiteri; augustus „angebetet, anbetungswürdig", auctor „der laut (daher 
oft zuerst) aussprechende“ (Zeuge, Veranlasser) Diese Deutung nennt 
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L. Meyer KZ. Ἱ. ο. gewiss mit Recht „im allerhöchsten Grade unwahr- 
scheinlich“. — 9) Eigene Vermuthung. Ueber dieses Wort wurde Nichts 
gefunden, — Schweizer-Sidler sagt bloss KZ. XVI. 134: awriliwn ist 
auf eine ähnliche Form wie postwlare zurückzuführen. — 10) Corssen 

. 160. 

2) VAG, UG feucht sein, netzen*). — Skr. uk-sh (vak-sh) 
träufeln lassen, sprengen, beträufeln, besprengen;' Med. träufeln, 
spritzen; sprühen von Funken (PW. I. 864). 

vag. 
(vy =) or. — ὑγ-ρό-ς nass, feucht, flüssig; (übertr.) weich, 

gelenkig, biegsam, nachgiebig 1); ὑγρό-τή-ς (τητ-ος) f. Nässe, Feuchtig- 
keit u. 8. w., ὑγρουσία f. Wässerigkeit (nur Chalkid. ad Plat. Tim. 
36. 6; andere aber: ὑγρὰ ovol«)?); ὑγρ-αίνω nass, feucht u.s. w. 
machen, bewüssern, benetzen (Fut. ὑγρανῶ, Aor. Pass. ὑγράν-θη-ν), 
Uygav-t-ıx0-g zum Nassmachen u. s. w. geschickt, ὕγραν-σι-ς f. das 
Benetzen, Anfeuchten (Sp.); ὑγρά-ζω nass, feucht sein (Hippokr.), 
Όγρα-σ-μαίτ) n. das Benetzte u. s. w.; Feuchtigkeit reet) 
ὑγρώσσω —= ὑγράξω (nur Aesch. Ag. 1329 D.: ὑγρώσσων oxóyyoc?); 
(δι-υγρα) ζύγρα Flog (Eust. p. 295. 13). | 

ug. 
ugv. — (*ugvu-s, *üvu-s) üY6-re feucht oder nass sein (nur 

im Part. wven-s)*), uvi-dws feucht, nass, Demin. wvidd-lu-s (Cat. 
66. 63), @v-or (ör-is) m. Feuchtigkeit, Nässe; Inchoat. uve-sc-Ere. 
— (*uv-du-s) ü-du-8 = uvidus, udà-re feucht oder nass machen 
(Maer. August.) — (*udire, udi-g-in, d = I) UlI-g-0 (in-is) f. = 
uvor ; Pflanzensaft; uligin-ösu-s voll Feuchtigkeit. — (*uv-mo, * u-mu-s) 
umé-re = uvere?), umi-dus = wvidus (uvidus pinguis; et umi- 
dum est, quod. exirinsecus habet aliquid umoris, uvidum vero quod 
intrinsecus. Unde et wvae diclae sunt Serv. Verg. Buc. 10. 20); 
Demin. umidü-lu-s; Inchoat. wme-sc-ére; üm-or (ör-is) m. = wvor, 
wmor-08u-8 — uliginosus; um-ec-tu-3 = wmidus, umecta-re = udare, 

" wmecla-ti-o(n) f. Befeuchtung (Cassiod.). — (*ugv-a) Πγ-8 f. Traube 
(uvae ab uvore Varro Ἱ. 1. 5. 104, cl. Serv. ad "Verg. E. 10. 20) 
[die saftigste der Früchte, die von innerer Feuchtigkeit strotzt, 
vgl. poet. spumea, stillans]9); das Zäpfchen am menschlichen Halse; 
üvi-fer traubentragend (Sil.). 

*) Fick KZ. XX. 167: vag, wg nass, feucht sein eigentlich mit 
vag, u ( stark sein (augere wachsen) ganz dasselbe; Grundbedeutung 
beider Verba ist: frisch, saftig sein, woraus sich der Begriff des Ge- 
deihens, der Stärke ebenso leicht entwickelt, wie der des Netzens, 
Sprengens, Anfeuchtens. — Bugge KZ. XIX. 426. — Corssen lI. 87. 224. 
644 f. II. 1017. B. 57. 98. — C. E. 186. 248. 602. — Deffner St. IV. 293. 
— F. W. 28. 1077; F. Spr. 365; KZ. Ἱ. c. (dagegen: F. W. 404: suk 
fliessen; vielleicht auch ὑγρός; dagegen F. W. 844, Spr. 295: ag salben, 
glätten: ag-à Beere, ug-va Traube; %vo feucht, wveo u. 8. w.). — Goetze 

65* 
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St. Ib. 175 f. 182. — Schweizer- Sidler KZ. XI. 74: zweifelnd. (Wenn 
umor, umidus, uvidus mit γυµός zusammenhängen, dann ist hier ein h 
spurlos abgefallen. Vielleicht aber stellen sich die lat. Wörter zu uksh 
benetzen.) — 1) B. Gl. 140a: €w8 sugere. — Kuhn EZ. I. 376: ὕδωρ, 
St. 99er, vde (Bye) und Adj. ὑδαρός (mit Ausstossung des Vocals und 
Wechsel von à und y) ὀγρός. — 3) L. Meyer KZ. VII. 417: scheint auf 
*oyetiv, feucht sein, hinzuweisen. — 3) C. V. I. 369: scheint auf ὁγρ- 
0-0 hinzuweisen (vgl. pag. 564 Anm. 8). — 4) B. Gl 64b: weidus, 
udus cum und, madidum esse, cohaerere videntur , 3a ut weidus ortum sit 
ex udvidus. — 6) Vgl. Froehde KZ. XXII. 257. — Savelsberg KZ. XXI. 
104: in h-wmor unorganisches h vorgeschlagen. — Brambach Hülfsb.: 
umidus, wmor, nicht humidus, humor. — 6) Corssen |. ο. — Schweizer- 
Sidler KZ. II. 364 *). — C. E. 187: zu 1) vag, wg (lit. %ga erinnert sehr 
an lat. %-va, das für ug-va stehen kann). Dazu Goetze St. l. ο.: ,,haud 
dubie recte. — Noch anders Fick (siehe pag. 867). - 

VAGH bewegen: 1) fahren zu Lande und Wasser, 2) Wogen 
des Wassers, 3) übertr. auf geistige Verhältnisse. — Skr. vah 
1) führen, fahren, 2) intrans. fahren, laufen, rollen, 3) Pass. id., 
4) fliessen, mit sich führen, 5) wehen (dahinfahren vom Winde), 
6) heimführen, heiraten, 7) mit sich, bei sich führen, 8) zuführen, 
9) wegführen, 10) tragen, 11) ertragen, 12) an sich tragen, 
13) sich unterziehen, 14) bezahlen, 15) zubringen (eine Zeit) 
(PW. VI. 859). 

vagh. 
Fex, Fox. — ὄχ-ος (ὄκχος Pind. OL 6. 24) n. Fuhrwerk, 

Wagen (Skr. vah-as; ep. Dat. ὀχέ-εσσιν, ὄχεσ-φιν); (ὀχεσ-ω) ὀχέ-ω 
tragen = fortbewegen, führen; ertragen, dulden; Pass. getragen 
werden, sich tragen lassen, einherfahren (Iterat. des Imperf. ὀχέ- 
ε-σκ-ον οἱ, 11. 618); ὄχη-σι-ς f. das Fahren, Reiten; ὄχη- -μα(τ) n. 
Fuhrwerk, Fahrzeug, Schiff (ὄχε-τλο-ν Gramm. ) Demin. ὀχηματ- 
t0-V, ὄχηματ-ικό-ς zum F. geh. — (ὁχ-ὃ-ες) ὀχ-θ-έ-ω bewegt, er- 
regt sein d. h. unwillig, verdriesslich, bekümmert sein (Hom. nur 
Aor. ὄχθη-σαν θεοί Il. 1, 570. 15, 101 und Part. ὀχθή-σα-ς; bei 
Sp. auch in den übr. tempp.: unzufrieden sein, sich beschweren); 
ὀχθ-ίζω ( Opp. h. 5. 540. LXX) id.; ὄχθη-οις f. Unwille, Zorn 
(θόρυβος, τάραχος Hes.). — (ὀχ-ε) ὀχ-εύ-ω bespringen (von männl. 
Thieren), belegen, beschülen, bespringen lassen, ὀχευ-τό-ς be- 
sprungen, befruchtet (Sp.), ὀχευτ-ικό-ς zum B. geschickt, brünstig, 
geil, ὀχευ-τή-ς m. „Bespringer, Beschäler, das männl, Thier, fem. 
ὀχεύ-τρτια (Hes. ) ὄχευ-σι-ς f. das B. (Sp.), ὄχευ-μα(τ) n. id.; ; ὄχε- 
ἴο-ς = ὀχευτικός, ὀχε-ία f. = ὄχευσις, ὀχε-ῖο-ν m.  ὀχευτής; 
Gestüt. — ὀχ-ε-τό-ε m. Wasserleitung, Rinne, Graben, Canal, 
Demin. ὀχέτ-ιο-ν n.; ὀχετ-εύ-ω eine Wasserleitung u. 8. w. führen, 
ὀχέτ-ευ-μα(τ) n. = ὀχετός, öyere(F)-Ie f. das Führen einer Wasser- 
leitung u. s. w. — ὄχ-λο-ς (Sol. ὄλχος) m. die sich bewegende, 
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wogende Menge, Volksmenge, der grosse Haufe; (die von ihr aus- 
gehende) Unruhe, Beunruhigung, Belästigung, Lärm); ὀχλέ-ω fort- 
bewegen, -wälzen, -rollen (nur: Il. 21. 261 im Pass. ὑπὸ ψηφῖδες 
ἅπασαι ὀχλεῦνται.. ion. statt -οὔνται, dazu Lex. μινοῦνται, κυλιν- 
δοῦνται); beunruhigen, belüstigen [meist &v-oyAdw]?); ὀχλη-τ-ικό-ς 
den grossen Haufen betreffend, ὄχλη-σι-ς f. Beunruhigung, Be- 
lästigung (ταραχή Suid.), ὄχλη-μα(τ) n. id. (Sext. Emp.); öyA-ıx0-5 
— ῥχλητικός; für den gr. H. geeignet, populär; ὀχλ-ηρό-ς be- 
unruhigend, lästig, unruhig, lärmend, aufrührerisch, ὀχληρ-ία f. 
— ὄχλησις (Sp.); ὀχλ-ώδης dem grossen H. ähnlich, unruhig, be- 
unruhigend; ὀχλ- ζω sich aufrührerisch zusammenrotten (LXX. Eccl.); 
ὀχλ-ίζω wegbewegen, wegwälzen (Hom. nur Aor. Opt. ὀχλίσσειαν 
Il. 12. 448. Od. 9. 242, I. Bekker ὀχλήσειαν, dann sp. Dichter); 
das Volk zusammenrotten (Hes.). — ὀχλ-εύ-ς m. (der fortbewegende) 
Hebel (Hes.), ὀχλεύ-ω mit dem Hebel fortbewegen (Lex.). 

&-Fex, ᾱ-υχ (Fe zu v verdünnt, vgl. ἀ-έξω pag. 868). — 
αὐχ-ήν (ἐν-ος) (Kol. αὐφήν, ἀμφήν, f = µ durch Assim.) m. (der 
Tragende —) Nacken, Genick, Hals (Hom. von Thieren nur Il. 5. 
161); übertr. Enge, Landenge?); αὐχέν-ιο-ς zum Nacken geh. (τένον- 
τες Od. 3. 450), δι-αυχέν-ιο-ς durch den Hals gehend (μυελός Plat. | 
Tim. 74a); αὐχεν-ίζω den Hals abschneiden (ηὐχένιζε Soph. Ai. 298 
Schn.; Aesporopéo Schol), αὐχενι-σ-τὴρ βρόχος Strick zum Erhängen 
(Lykophr. 1100); µακρο-καμπυλ-αύχην mit lang-krummem Halse 
[ἐρωδιοί, Epich. ap. Athen. 2, 65 b. 9, 398 d.]*). 

vagh. 
vag (vgl. tragh trag-u-la pag. 305). — vág-u-s fahrig, um- 

herfahrend, umherschweifend, unstet, flüchtig; (übertr.) schwankend, 
wankend, unbestimmt?) (Adv. vag-e); Demin. vagu-lIu-s (vagula 
animula, Hadr. ap. Spart. Hadr. 25); vag&-re (selten), -rí umher- 
schweifen, -streichen, -laufen, sich zerstreuen, vagà-ti-o(n) f. das 
Umhersehweifen (App.), vagä-bundu-s dem U. ergeben, umher- 
schweifend; vulgi-vagus = vagus (Venus Lucr. 4. 1076, mos fera- 
rum id. 5. 930); super-vag-ün-ea (dicebatur ab auguribus avis, quae 
ez summo cacumine vocem emisissel, dicía ia, quia super ommia 
vagatur aut canit, Fest. p. 304. 305). 

véh. — vüh-üre (vexi) tragen, fahren, führen, ziehen, bringen; 
Part. vec-tu-s; Vect-iu-s röm. Eigenname; Frequ. vec-tä-re, vecla-tor 
m. Fahrer, Passagier (Coripp. Joann. 8. 253), vecta-tiö(n) f. das 
Tragen u.s. w. (Sen., Suet), vecta-cülu-m (Tert.), -bulu-m (Gell.) 
Fuhrwerk, Wagen, vecta-bili-s tragbar (Sen.), vect-àriw-s equus Zug- 
pferd (Varro r. r. 2. 7. 15); dazu Frequ. vecti-ta-re; (vec-su-s) 
-Vexu-s: con-vexu-s von allen Seiten gewölbartig zusammenlaufend, 
convex (von Innen, nicht von Aussen betrachtet; comverum est ex 
omni parte declinatum, qualis est natura caeli, quod ex omni parte 
ad terram versus declinatum est, Paul. D. p. 58. 18), de-vexu-s herab 
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oder vorwärts hangend, gesenkt, abschüssig, e-verus nach oben 
abgerundet (Marc. Cap.), sub-vexus schräg aufwärts gehend (Ggs. 
devexus); VeX&-re heftig bewegen, erschüttern; (übertr.) bedrängen, 
belästigen, plagen, quälen (qui fertur et raptatur atque huc atque 
illuc distrahitur, is vexari proprie dicitur, Gell. 2. 6. 5), vexa-t-ivu-s 
bedrüngend u. 8. w. (Cael Aur.), vexü-tor m., -trix f. Plager, Miss- 
handler, -in, vexa-tiö(n) f., -men n. (Lucr. 5. 341) heftige Be- 
wegung, Erschütterung, Bedrängung u. s. w., vexa-bili-s belästigt, 
belästigend (Adv. -ter). — (vehi) veh-i-s und veh-e-s f. Fuhre, 
Fuder; veh-i-cülu-m n. Fuhre, Fahrzeug, Wagen, Sänfte, vehicul- 
äri-s, -ariu-s zum Fuhrwesen geh.9). — (*veh-ili-s, ve-Mi-s, vi-ili-s) 
vili-8 (dasjenige, wovon man Fuhren voll zuführt, eine Fuhre 
voll =) wohlfeil, werthlos, geringfügig, gemein, niedrig (Adv. 
ter), vili-ta-s (tati-s) f£. Wohlfeilheit u. s. w., (*vilitat-are) vilit-äre 
(Turp. ap. Non. p. 185. 31) erniedrigen ^); Inchoat. vile-sc-ere (vil-ui); 
vile-facere gering achten (Lact.), vili-pendére id. (Plaut. Truc. 2. 
6. 58); Veh-i-Liu-s róm. Eigenn. (M. Veh., Cic. Phil. 3. 10. 25). 
— vee-tor (tör-is) m. Träger, Fahrer, Führer, Reiter, Passagier, 
fem. vecir-iz (navis, equa), vector-iu-s zum Fahren dienlich (navis 
v., Transportschiff), vec-tura f. das Tragen, Fahren, Transport, 
(übertr.) Fuhrlohn, Frachtgeld, vectur-ariu-s m. Fuhrmann; vec-ti-ö(n) 
f. = vectura (Cic. n. d. 2. 60. 151). — (veh-ja, veh-ia oder veha, 
veja, veia) vea (Varro τ. r. 1. 2. 14), via f. Weg, Strasse®); Reise, 
Marsch; Gang, Weg, Canal, Róhre; (übertr. Weg, Methode, Art 
und Weise, Verfahren [Gen. viai Lucr. 1. 467 u. ö., vias Enn. 
ap. Prisc. p. 679] (qua vehebant viae dictae Varro L 1. 5. 35; a 
quo rustici eliam nunc viam veam appellant propter. vecturas id. 
r. r. 1. 2. 14; veia apud Oscos dicebatur plaustrum Paul. D. p. 368); 
via strata die steingewölbte Strasse, via calcata Kalkstrasse (chaussée); 
-υἱμ-δ. a-viu-s vom Wege ab liegend, aviu-m n. Abweg, Einöde, 
Irrgang; bi-viu-s zweiwegig, biviu-m n. Zweiweg, Scheide-, Doppel- 
weg; de-viu-s = avius, übertr. vom rechten Wege abirrend, thö- 
richt; in-viu-s unwegsam, ungangbar; ob-viu-s entgegen, begegnend 
(ob viam entgegen, ire, venire u. 8. w.); per-viu-s gangbar, wegsam; 
prae-viu-s vorausgehend; quadri-vium n. wo 4 Wege zusammen- 
stossen, Kreuzweg; tri-viu.m n. Dreiweg, Scheideweg; (übertr.) öffentl. 
Strasse, Öffentl. Platz, íri-viws auf Drei- oder Scheidewegen be- 
findlich oder verehrt, Beiwort der Gottheiten, die an Scheidewegen 
Capellen hatten, lacus Triviae Dianensee in Latium bei Auricia, 
jetzt Lago di Nemi; via-re gehen, reisen, via-tor (töris) m. der 
Reisende, Wanderer, fem. via-tr-ix, viator-iu-s zur Reise geh., (*viä- 
tu-s) via-fí-cu-s id., Subst. -cu-m n. Reisegeld, Zehrpfennig, (übertr.) 
Beute-, Zehr-, Führgeld, Demin. viaticu-lum n., (* viatica-re) viatica- 
tu-s mit Reisegeld versehen (Plaut. Men. 2. 1. 30); vi-ali-s, -áriu-s 
zum Wege geh., tri-viali-s auf Dreiwegen, auf öffentl. Strasse 
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befindlich, (übertr.) allgemein zugänglich, gewöhnlich, gemein (drei- 
fach Arnob. 3. 34). — *Veh-ü (vgl. umbr. Vehiio-, Veianii fratres) 
Veji (orum) m. Stadt in Etrurien?), Vejus vejisch (dur, Tolum- 
sius, Prop. 4. 10. 31), Veja röm. Eigenname (Hor. epod. 5. 29), 
Vej-àn-iu-s m. róm. Eigenn.; (*vej-&re = Vejis esse, habitare, Part. 
*vejent-) Vejen-s zu Veji geh.'?), Plur. Vejent-es die Vejenter, 
Vejent-ànu-s, -inu-s vejentisch, Vejent-o(n) m. róm. Eigenn. — vec- 
ti-s m. (Beweger, Heber) Hebel, Hebebaum, Brech-stange, -eisen, 
vecti-ariu-s Hebel anwendend, vecti-cul-ària (vita dicitur eorum, qui 
veclibus parietes. alienos perfodiunt furandi causa, Fest. p. 378; 
vecticulariam vilam vivere, repente largiter habere, repente nihil, Cato 

ibd.). — (Ablativform: *vd-at aus dem Wege, extra = lat. véh-e, 
dann veh-e, vgl. inferne, inferné) véhé-men-s (vemens Lucr. 3, 480. 
6, 517 u. &., Gell 2. 3. Ter. Scaur. p. 2256 P.) = ex-animis, 
tobend, heftig, hitzig, leidenschaftlich, ungestüm, stürmisch; (tibertr.) 
stark, kräftig, wirksam !) (Adv. -fer), vehement-ia f, Heftigkeit, 
Leidenschaft, Hitze, Stärke, vchemente-sc-ére heftig u. s. w. werden 
(Cael. Aur.) — (*vec-tis Abfuhr, Abgabe, *vecti-re) vectI-g-al 
(ali-s) n. Abgabe an den Staat; (von Privatleistungen) Renten, Zinsen, 
Einkünfte, vectig-ali-s zu den Abgaben, Einkünften geh., vectigali- 
äriu-s m. Steuereinnehmer (Firmic. math. 3. 13). — (*veh-s-lu-m, 
* yec-s-lu-m, *ve-s-Iu-m) v6-Iu-m n. — das Bewegende (vgl. pis 
pi-lu-m das Stampfende, pag. 538), Segel, (übertr.) Tuch, Decke, 
Hülle, Vorhang !?), velä-re umhüllen, verhüllen, bedecken (Adv. 
velà-to im "Verborgenen Tert.), vela-ti-o(n) f. das Verschleiern 
(August.), vela-men, -men-tu-m n. Decke, Hülle; vel-äri-s zum Vor- 
hang geh., vel-àriu-ó m. Diener, der den Thürvorhang zurück- 
schlägt, Thürsteher (Grut. inscr.); Seesoldat, der die Segel auf- 
spannte (Or. inscr. 3624); vel-äriu-m, vela-bru-m (tru-m Tert.) n. 
Schutzdecke, Schutzdaeh über dem Theater; Vela-bru-m [eig. Werk- 
zeug, dann Stätte zum Verhüllen] n. Strasse in Rom am Aventin, 
die bei gewissen Festzügen mit Tüchern überdeckt wurde; veli-fer, 
-ger Segel tragend, führend, veli-ficu-s segelnd, schiffend, velifica-ri 
die Segel spannen, segeln, (übertr.) mit vollen Segeln, -d. h. eifrig 
wirken, fördern, (auch) Segel machen, veli-volu-s mit Segeln einher- 
fliegend, beflügelt; Demin. (*veh-sülu-m, *vexü-lum) vexil-lu-m 
n. Fahne, vexill-ariu-s m. Fähnrich, Pl. die Vexillarier, unter den 
Kaisern die ältesten Veteranen (Tac.), (*vexillare) verüla-tiö(n) f. 
Abtheilung der Vexillaner, Reiterabtheilung, Schwadron, vexilli-fer 
Fahnenträger (Prudent). — (*veh-na) vö-na (= ὀχ-ε-τό-ς Rinne) 
f. Ader, Blut-, Puls-ader, Metallader, (übertr.) das Innere 19), Demin. 
vent-la f., ven-ösu-s voll Adern, adernreich, vena-ti-li-s aus einer 
Ader entspringend (Cassiod.). 

Ascoh KV. XVII. 261 ff. — B. Gl. 365. — Bugge KZ. XX. ο f. 
— Corssen I. 41. 98. II. 341. N. 78. 246. — C. E. 192. 475. 680; St. VI. 
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414; V. I. 342. 347. — F. W. 177. 187. 491 f.; F. Spr. 197. 366. — Hup- 
feld KZ. VII. 870 ff. — Kubn KZ. II. 133. — Lottner KZ. VII. 190. 
148). — Meister St. IV. 374. 15). — L. Meyer KZ. V. 869*). XXIII. 54 
— Miklosich Lex. p. 61 s. v. vesti, veza. — 1) B. Gl. 66a: 0ga, ut mihi 
videtur, a rad. Wh colligere; ὄχ-λος ejecta diphthongi 0 parte posteriore 
et posito o pro a. — Legerlotz KZ. VIII. 64: kret. πόλχος = ati. ὄχλος, 
Kol. ὄλχος, vulgus, Skr. varha (PW. VI. 729: várga). — 2) F. Spr. 266: 
296: agh beengen; agh-la heängstigend. — 8) Vgl. G. Meyer St. V. 83. 
Savelsberg Dig. pag. 40; ferner . XXI. 202. 9). — Sch. W. s. v.: 
„Träger“ nämlich des Kopfes? — Anders Döderlein nr. 2490: zu ἀνέχω. 
— 4) Vgl. G. Meyer KZ. XXII. 21. — 5) Ebel KZ. V. 893. — B. Gl. 
339b: vag ire; 9468: varg relinquere; fortasse vagor e vargor. — F. W. 
177: vag krumm gehen, wanken; vagus unstet. — 6) Bugge KZ. XX. 
142: aus * cehetlom =  ὄχετλον, Bkr. vahitra-m Schiff; -culu-m aus -tlu-m 
entstanden. — 7) Fick KZ. XXII. 371. — 8) F. W. 291: vi gehen, fahren, 
ireiben, jagen. — 9) Vgl. Aufrecht KZ. I. 230f. und Ascoli KZ. XVII. 
273 (mit ?) — 10) Bechstein St. VIII. 361. — 11) Ascoli KZ. XVII. 
267 f. — Aehnlich Deecke-Siegismund St. VII. 251: véhé-, ve- scheint 
„ausser, ausserhalb“ zu bedeuten (für vehis wie pote für potis). — 12) Vgl. 
Goetze St. Ib. 160. 170. — Klotz W. s. v.: „eigentlich der das Schiff 
fortführende Gegenstand, das Segel". — Max Müller Vorl. II. 307. 56): 
velum steht wohl einfacher für vehelum, vehlum und vexillum ist eine 
Diminutivform [wie aber erklürbar aus vehelum, vehlum?]. — Anders B. 
Gl. 187b. 140b: é£l vestire, Cela vestis, fortasse velum, velare, quod e 
quelum, quelare explicari polest, nisi potius pertinet ad var; 348b: var 
tegere; fortasse velum, nisi pertinet ad é6la. — Zu var tegere zieht das 
Wort auch: Corssen I. 459. B. 60. 358. — 13) Anders Fick KZ. XXII. 
106. 110: = ves-na, vgl. l-»-sg aus «εσ-ν-ερ. 

vat Jahr; Adj bejahrt, alt. — Skr. vaí-sá, vat-sará 
Jahr (PW. 646 £.)*). 

vat, vat-as. 
Fer. — (Jer-eo) ἔτ-ος n. Jahr, PL Zeit); (έτεσ-ιο) ἔτε-ιο-ς 

jährlich, ein Jahr lang (poet., selten in Prosa); ἐτήειο-ς jührig, 
ein Jahr dauernd, jährlich, alle Jahre wiederkehrend, ἐτησίαι (Gen. 
Pl. ἑτησίων vom St. ἔτησιο) erg. ἄνεμοι (vgl. Her. 6. 140 ἐτησιέων 
ἀνέμων) Jahreswinde, zur gewissen Zeit wiederkehrend, Passat- 
winde, bes. der in den Hundstagen auf dem ägßischen und mittel- 
lind. Meere wehende Nord- oder Nordwestwind (φυχρὸν πνεῦμα 
Βορέου dv θέρει πνέον B. A. 257), ἔτησι-ᾶ-ς (άδ-ος) erg. egy, id. 
(Nonn. D. 12. 286); (τὸ Fer-es) τ-ῆτ-ες (ion. und vulg. σ-ῆτ-ες) 
Adv. heuer?), τήτ-ινο-ς» τητ-ινό-ς (σήτειο-ς Hes.) heurig, diesjährig; 
eis (veo-Fs-ta) νέώτ-α übers Jahr, künftiges Jahr. — -Fer-ec: 
(ά copul + Fer) d-ver' τὸν αὐτοετῆ. ἀ-ετέ-α τὰ τῷ αὐτῷ ἕτει 
γεννώμενα (Hes.); δια-β-έτης (lakon.); ἔπι-ετ-ής (Pol 8. 55. 1), 
ἐπ-ἑτε[σ]-ιο-ς, ion. ἐπ-έτε-ο-ς, ἔπ-ετήσ-ιο-ς (dies nur Od. 7. 118, 
Kallim. Apoll. 78) für das ganze Jahr, das Jahr hindurch dauernd; 
(6 copul, vgl. ὅ-βριμος, ὁ-δυς, ὁ-μίχλη u. 8. w. C. E. 710 ff.) οἶέτ-ης 
gleichalterig = ὁμοέτης (nur IL 2. 765); τριακοντα-ετής, τριακοντούτης 
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dreissigjährig. — (Jsrec-go, «Γετη-ρο) δι-έτη-ρο-ς zweijährig, ebenso 
dexa-, πεντα-έτηρος u. 8. w.; δυς-ετη-ρ-ία f. Missjahr (Poll. 1. 52). 
— (iwi pg. 29, + Fer = αυτ) ἐνι-αυτ-ό-ς m. (urspr. Adj. die Jahre 
betreffend, jährlich, dann Subst.) Jahresperiode, Jahr?), (ἔνι-αυτ-ιο) 
ἑνι-αύσ-ιο-ς jährig, ein Jahr alt, ein Jahr lang dauernd, ἔνανσι-αῖο-ς 
id. (Sp.), ἔνιναυτ-ίζομαι ein Jahr leben, zubringen (Plat. com. ap. 
Ath. 15. 644a). 

ur (gekürzt aus Jer, vgl. a-feio, αὔξω pag. 863): (para- 
val = Skr. par-u im vergangenen Jahre PW. IV. 564) πέρ-υτ-ι, 
-ις (dor.), πέρ-υς-ι vor'm Jahre, voriges Jahr*), zegvoaí-a-c, περυσι- 
vó-g vom vorigen Jahre, jährig (περσύ-α-ς. περσυ-νό-ς Galen und 
Lex.). 

Fır (geschwächt aus Jer): ἴτ-αλό-ς = vit-ülu-s s. unten (Hes.; 
vgl Hellan. bei D. Hal. 1. 35). . 

vat. 
vet. — (*vet-u-s) vöt-U-lu-S bejahrt, ältlich, Vetul-ón-ia f. 

Stadt in Etrurien; vétü-re (vgl. unten invelerare) veraltern lassen 
—= für nichtig, umsonst erklären, abschaffen, verbieten (vet-ui, 
doch vetavit Pers. 5. 90)°); Part. veti-tws (votitus Plaut. Asin. 4. 
1. 44 nach Non. p. 45. 4), (als Subst. n.) das Verbotene, das Verbot. 
— vöt-us (ér-is) bejahrt, alt, ehemalig, vorig, Subst. Pl. die 
Alten, Ahnen, die alten Schriftsteller (alt *vet-os, *vetesos, *vete- 
rus, *veteris, daraus veter: olla veler arbos Varro Ἱ. Ἱ. 7. 8, vgl. 
Enn. und Acc. ap. Prisc. p. 607), Demin. vetus-culu-8; vetus-tu-s 
lange Zeit bestehend, alt (Adv. -te), vetus-ta-s (täti-s) f. Alter, 
lange Dauer (medic. verwester Zustand), vetusta-re, -ri alt machen, 
werden (Boéth.), vefuste-sc-ére alt werden (Nigid., Col); (vetus-io) 
Vetür-iu-8 m. röm. Gentilname; (*veies-u-s, * vétér-u-s) Dem. veterü-lu-s 
(Ruf. invect. in Hieron. 2. n. 7), in-veterä-re alt werden lassen, 
veraltern lassen, abschaffen, vetera-iu-s, invelera-(w-s veraltet, alt 
geworden, veterä-tor (in-, Cassiod.) m. ein Altgeübter, im schlimmen 
Sinne: alter Fuchs, Schlaukopf, veteratör-iu-s (Adv. -ie) schlau, 
durchtrieben, veterä-men-t-ariu-s zu alten Sachen geh. (sutor Schuh- 
flicker, Suet.); vefera-sc-ere, in- (@-vi, ü-lu-s) alt werden, veralten, 
(übertr.) einwurzeln, zunehmen; (*veter-ere) vetere-tu-m n. Brachfeld, 
Brachacker (Col.); veter -nu-s alt, Subst. Alter, Erschlaffung, Schlaf- 
sucht, Lethargie, vetern-osu-s alt, erschlafft u. 8. w., veternosi-la-s 
f. Schlafsucht (Fulgent.); veter-änu-s alt (milites v. alte gediente 
Soldaten, Veteranen); veter-inu-s zum (jährigen) Zugvieh gehörig, 
(absoh Subst.) veter-ina f. Zugvieh (eig. das mindestens ein Jahr 
alte; ars velerina Thierarzneikunst, Veget.), veterin-üriu-8 == vete- 
rinus (Bubst. m, Thierarzt, f. Thierarzneikunde, n. Pflegeort für 
krankes Vieh.) 

vit. — vitülu-s m., Wa f. (= Jührling) das junge Rind, 
Kalb, übertr. Junges (vilulus marinus Meerkalb)9), viluläri ein 



— 814 — 

Kalb opfern, ein Freudenopfer bringen, fröhlich sein, vilul-inu-s 
vom Kalbe, Subst. f. Kalbfleisch, Viful-aria via eine Strasse bei 
Arpinum; Demin. vitellu-s, vitell-ina f. = vilulina, Vitell-ia f. 
Stadt der Aequer, Vitell-ense-s Stadtgemeinde in Latium, Vitell-iu-s 
rüm. Geschlechtebenennung. — (*vit-alu-s vgl. «Γιτ-αλό-ς pag. 873) 
Itäl-ia (oskisch Viteliß) f. Italien (das rinderreiche Land), Ital-us 
(icu-s) italisch, Subst. m. der Italer, fem. Ital-i-s (id-is) (poet.). 

| *) PW. VI. 648: vatsard vielleicht auf vart, sich drehen, zurück- 
zuführen, dann wäre vartsar« die ursprüngl. Form. Jedoch F. W. 178£: 
vatsa Jahr, Erweiterung eines alten Thema vatas (wie divasa aus divas 
τι. 8. W.) = vat-a-sa; vatsara für vaias-ara. — B. Gl. 934b. 340b. — 
Corssen I. 236. 405. 408. II. 79 f. 87. B. 10. N. 45. KZ. II. 10. — C. E. 
208. 275. 364. 628. — Düntzer KZ. XV. 67 ff. — Ebel KZ. IV. 329. 339. 
V. 10. — F. W. 119. 178 f. 492; F. Spr. 157. 197. — Kuhn KZ. II. 133. 
— Lottner KZ. VII. 190. 152). — Meister St. IV. 398. 2). 403. — Miklo- 
sich Lex. s. v. vetuchu pg. 62. — M. Müller KZ. XIX. 44 ff. — Pott KZ. 
V. 249. — Schmidt KZ. XIX. 196 f. — Schweizer-Sidler KZ. X1V. 152. 
— Stier KZ. XI. 207. 48). — Windisch St. II. 218. — Vgl. noch Pape, 
Schenkl, Seiler s. v. — 1) Eine eigenthümliche Etymologie gibt Plato 
Kratyl. 410d. of μὲν ἐνιαυτόν, ὅτι ἐν ἑαυτῷ, ol δὲ Eros, ὅτι ἐτώξει, ὁ 
δὲ ὅλος λόγος icti τὸ ἐν αὐτῷ ἐταάζον τοῦτο προσαγορεύεσθαι Tv 09 δίχα, 
ὥστε δύο ὀνόματα γεγονέναι, ἐνιαυτόν τε καὶ ἔτος, ἐξ ἑνὸς λόγου. — 
2) Vgl. C. E. 397 und Sch. W. s. v. — Anders Ascoli KZ. XVII. 408: 
* iyo-. tne, "slo-Fevng, *oFntes, ontes; ebenso *eío-Ju69-0-c, σήμερον; 
eine bei so geläufigen Wörtern gewiss nicht befremdende Aphürese. — 
3) Ascoli KZ. 1l. ο. — Christ p. 251: aus ἔνος und Ferog. — Aehnlich 
L. Meyer KZ. VIIL 136: ἔνος, Skr. sama f. Jahr, worauf ohne Zweifel 
auch D avtág zurückgeht (dagegen Düntzer 1. c.: „daran nicht zu denken“). 
— C. E. 208: die von ἐνιαυτός versuchten Erklärungen, auch die neueste 
von Ascoli, scheinen mir noch nicht gelungen zu sein. — 4) Gerland 
KZ. IX. 67 hält πέρυτις neben dem Singular-Locativ πέρυτι (πέρυσι) für 
einen Ablat. Sing. („wozu die Bedeutung weit besser passt als zu dem 
allenfalls hier möglichen Dativ, d. h. Locativ Plur., für den es Benfey 
Wurzell. I. 312 ansieht“). — 5) Kern KZ. VIII. 400. — Walter quaest. 
etym. 1864: zu &F«o nocere. Dazu Schweizer-Sidler KZ. XIV. 438: „der 
Bedeutungswechsel denn doch bedenklich. Allerdings wüssten wir die 
Sinneserklärung von vetare, wenn man dieses mit Spiegel unter baktr. 
und ved. vat, kennen, verstehen, stellt, auch nicht recht zu fassen“. 
— 6) Stier Ἱ. c.: alban. βίτοι, Birke, walach. yırfals, vicelu , vite, hindost. 
batshu Junges überhaupt, batshera Kalb oder Füllen. 

1) VAD, UD quellen; benetzen, baden. — Skr. ud, und 
id. (PW. I. 907). 

ud = ὑδ. : 
ὑδ-αρ, ὑδ-αρ-τ, ὑδ-ἄτ. — ὕδ-ώρ, böot. οὔδ-ωρ. (ὔδ-άτ-ος, Dat. 

ύδ-ει Hes. O. 61; Nom. ὕδ-ος Kallim. fr. 466; v, bei Hom. in 
arsi auch v) n. Wasser!), Demin. ὑδώτ-ιο-ν, vóg-[o-v n. — (9$6-ag) 
ὑδρ: ὑδρ-αίνω bewässern, netzen, Med. sich baden, waschen (Fut. 
ὑδρανῶ, Aor. M. ὑδρανά-μήν, ion. ὑδρηνά-μην, Hom. nur Part. 
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ὑδρηνα-μένη Od. 4mal), ὕδραν-τ-ικό-ς zum Bewässern geschickt 
(Sp.). — ὑδρ-εύ-ς m. Wässerer, Begiesser, ὑδρεύ-ω Wasser schöpfen 
oder holen, ὕδρευ-τή-ς m. — ὑδρεύς, ὕδρευ-σι-ς f. das Wässern, Be- 
giessen, ὕδρευ-μαίτ) n. Ort zum Wasserschöpfen, Brunnen, $0oc(.)-/o.— 
f. das Wasserschöpfen (Wasser D. Sic.), ὑδρεί(-ῖο-ν (ὑδρή-ἵο-ν 
Her. 3. 14) n. Wassereimer, Brunnen; ὑδρ-αῖο-ς zu Wasser (Ggs. 
χερσαῖος) Nicet. — ὕδρ-ώψ (ωπ-ος. οπ-ος) m. Wassersucht, unreine 
Flüssigkeit; der Wassersüchtige (in dieser Bed. auch 4$69-o^j), 
ὑδρωπ-ικό-ςι ὕδρωπ-ο-ειδής, ὑδρωπι-ώδης von der Art der W., wasser- 
stichtig, ὑδρωπ-ι-άω die W. haben. — (St. ὑδ-ε-ρ) ὕδερ-ο-ς (οὔ-ς) 
m. — ὕδρωψ, ὑδερό-ω, ὕδερ-άω, -ίαω, ὕδερ-αίνω — ὑδρωπιάω, 
ὕδερ-ικό-ρ wassersüchtig, ὑδερία-σι-ς f. = Όὕδερος, Όὕδερο-ειδής, 
ὑδρώδης — ὑδρωπικός. — ὕδ-ατ: ὑδατ-ό-ω wässerig machen, ὑδατ- 
αίνω wassersüchtig sein, ὑδατ-ί-ς (id-os) f. Wasserblase unter dem 
oberen Augenliede, ὑδώτ-ινο-ς, ὕδατ-ό-ει-ς wässerig, wasserartig, 
durchsichtig wie Wasser, ὑδατ-ηρό-ς zum W. geh. (κπρωσσός Wasser- 
eimer); ὑδατ-ι-σ-μό-ς m. das Geräusch des W. im Leibe des Wasser- 
süchtigen; ὑδατο-ειδής, ὑδατώδης — ὑδάτινος. 

ὑδ. — (St. ὑδ-ρο) ὕδ-ρα f., ὕδ-ρο-ς m. (Il. 2. 723) Wasser- 
schlange, Ὕδρα f. die Lernäische Schlange (Asevala, neunköpfig, 
nach Anderen 50-, gar 100köpfig); Vorgeb. auf der äol. Küste; See 
in Aetolien; Insel Libyens; Ὕδρ-έα f. Insel in der Bucht von Her- 
mione bei Argolis?). — (ὐδ-λο) ὕλ-λο-ς m. Ichneumon?);"A1o-c Fluss 
in Ionien, in den Hermos mündend (Il. 20. 392); Sohn des Hera. 
kles und der Deianira, dess. und der Melite; ein Athener. — ὑδ-ρ-ία 
f. Wassereimer, Todtenurne, Aschenkrug, Demin. $0g-/óxq f.; ὑδρ- 
ίο-ν n. Wasseruhr; Όδρ-ιά-ς (δ-ος) f. Wassernymphe; ὁδρ-ηρό-ς, 
nAo-g wässerig, feucht, nass, ὑδρό-ει-ς id.; 'Ὑδρ-ηλο-ς Erbauer der 
Stadt Ὕδρηλα (n. PL) in Karien. — böd-apö-ct), ὑδαρ-ής, ὑδαλ- 
&0-5°) wässerig, durch Wasser verdünnt, verfälscht; (übertr.) falsch, 
verstellt, ὑδαρό-τη-ς (τητ-ος) f. Wüsserigkeit. — Composita: -bd-g0: 
&v-vÓgog wasser-los, -arm, ἕν-υδρος mit W. angefüllt, im W. 
lebend, εὔ-υδρος mit schönem W., wasserreich, ἔφ-υδρος feucht, 
nass, Regen bringend (Bein. des Zephyrs Od. 14. 458), κάθ-νδρος 
wasserreich, bewässert, µελάν-υδρος mit schwarzem, dunklem W., 
πολύ-υδρος wasserreich u. s. w. — Ev-udp-ı-c (ι-ος) oder ἐν-υδρ-{-ς 
(1005) 1 Fischotter (a vivendo in aqua nominata B. Gl. 1. ο.). 

ud. 

d^ u-n-d-a f. Welle; (übertr.) Wasser, Feuchtigkeit, Nass; Strom, 
Strömung 6); undäre Wellen schlagen, wallen, überwallen, voll 
sein, Adv. (vom Part.) undanter, unda-ti-m wellenfürmig, wnda-ti-o(n) 
f. das Wellenschlagen u. s. w., undàa-bundu-s stark wogend, wallend, 
und-Osu-s (Adv. -0se) wellenreich, heftig wallend; Demin. undü-la, 
(undulä-re) undulä-tu-s wellenfórmig, wallend (Varro ap. Non. 
p. 189. 26); ab-undare ab- oder tiberwallen, tibervoll sein, tber- 
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fliessen, Ueberfluss haben, ex-, in-undare über-schwemmen, -strömen, 
-fliessen, red-undare zurück-strömen, überfliessen, Ueberfluss haben. 
— (pala + 4d; vgl. Skr. palitá Schlamm, Schmutz, pag. 525) 
pül-u-s (-üd-is) f. Schlammwasser = Pfuhl, Sumpf, Pfütze ") (übertr. 
Sumpfrohr, Rohr, dy (palud-tri) palus-ter (tri-a, tre) sumpfig, 
palud-e-ster id. (Cassiod.), palud-ösu-s sumpfig, sumpfreich. 

B. Gl. 52a. 54a. — C. E. 248. — F. W. 94. 430. 1057. — Förste- 
mann KZ. XX. 413. — Kuhn KZ. I. 373. 376. II. 134. XI. 311. — Miklo- 
sich Lex. p. 70 s. v. voda. — Schweizer-Sidler KZ. III. 879. — Windisch 
KZ. XXI. 947. — Anders Spiegel KZ. V. 232: vadh gehen, fliessen. — 
1) Curtius St. II. 173: ὑδαρτ, ὑδαρς, vdoes (α vor o zu o verdumpft), 
ὕδωρ, vöagr, ὕδατ-ος. (Ueber ὑδεριάω s. Anm. 1 pag. 823.) Ebenso 
Brugman St. IV. 112. Vgl. auch G. Meyer St. V. 79 f. — 2) Vgl. Pott 
KZ. VI. 265. — 3) C. E. 1l. c.: wenn verwandt, so muss es als Deminutiv 
gefasst werden. — 4) Vgl. Clemm St. II. 53. 1). — Ascoli KZ. XVII. 401: 
vó«Q0-c aus ὕδωρ, ὑδατ- (vgl. Kuhn KZ. I. 376. IV. 42). — Kuhn's Deu- 
tung ὑδαρόρ = ὀγρόρ siehe pag. 868 Anm. 1). — 5) Bugge KZ. XX. 45: 
ὑδαλέο-ς — Skr. udanja-s. — 6) Vgl. Corssen I. 171. 312. — 7) C. E. 
l. c. und 275 f. (doch mit ?) Ebenso Pott KZ. VIII. 179. Vgl. B. GI. 
52b: de Ροή sententia, qui etiam apte syllabam ud vocis pal-us, pal- 
üd-is huc refert, ita ut signtficel ,, τοῦ πηλοῦ aquam". — Ders. 236a: 
palvalá, palus, lacus, stagnum, cf. palus, palud-is. — Corssen B. 110: 
pal-ü-ere =  παλύνω, pal-ü-do, pal-&-d^ ein mit Koth behaftetes Ding, 
kothige oder sumpfige Gegend. (Dagegen C. E. l. c.: die Bedeutung 
„streuen“ liegt zu weit ab.) 

—— 

2) YAD sprechen, rufen, singen. — Skr. vad a) reden, 
sagen, sprechen, b) mittheilen, verkünden, c) ankündigen, voraus- 
sagen, d) behaupten, e) bezeichnen, erklären, f) die Stimme er- 
tönen lassen, schallen, klingen u.s. w.; vand 1) loben, preisen, 
2) Ehre erweisen, ehrfurchtsvoll begrüssen (PW. VI. 649. 678). 

Fab. 
Feb. — &-Fed (ἆ prothet.): d-nd-Wv, ἆδ-ών (Mosch. 3. 9), 

ἀ-βήδ-ων (Hes.) (Gen. and-Ov-og, heterokl. and-oüg Soph. Ai. 629 D., 
Voc. @ndos Arist. Av. 679) f. die Sängerin = Nachtigall (Heu- 
schrecke Anyt. 14; die Sirenen Lykophr. 653); ’Anda»v f. Tochter 
des kret. Pandareos, Mutter des Itylos, den sie aus Irrthum tödtete, 
von Zeus in eine Nachtigall verwandelt (Od. 19. 518 ff.); in der 
späteren attischen Sage heisst der Vater der Prokne und Philo- 
mele Pandion; Demin. ἀηδόν-ιο-ν n. (Sp.); ἀεδόν-ειο-ς von der N.; 
andov-Ls ((δ-ος) f. = ἀηδών; andoviö-ev-g m. Nachtigallenjunges 
(Theokr. 15. 121). 

&-ub (Fe gekürzt zu v, vgl a-fein αὔξω pag. 863): α-ὐδ-ή 
f. Laut, Stimme, Sprache, αὐδά-ω reden, sprechen, ansprechen, 
entgegnen, grosssprechen, prahlen (Fut. αὐδή-σω, -σομαι, αὐδᾶσο- 
μαι Pind. Ο. 2. 101, Imper. Aor. αὔδα-σον Eur. Phoen. 123, Iterativ- 
form αὐδήσα-σκ-ε Il. 5, 786. 17, 420); αὐδά-ζομαι id. (Fut. αὐδάξομαι 
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Her, Act. αὐδάξω Sp.); αὐδή-ει-ς redend, sprechend, bes. mit klang- 
reicher Stimme begabt (canorus, vocalis); melodisoh, tonreich (Sp). 

&-Fib (Vocalsehwüchung): (ἀ-φειδ-ω vgl. Aw, λείπ-ω) ἀ-είδ-ω, 
att. (contr.) &d-w, singen, besingen (Fut. ἀείσο-μαι, ἄσο-μαι, Act. 
ἄσω Eur. H. f. 681, ἀσῶ, ἀσεῦμαι Theokr., Aor. ἀσθέν Xen. Kyr. 
3. 8. 55; «, doch im Versanfang α nur Od. 17. 519, öfter h. h.); 
Verbaladj. ἆσ-τ-εό-ν (Plat. Rep. 3. 390e). 

&-Foib (Vocalsteigerung, vgl Aum, λοιπ-ό-ς): ἆ-οιδ-ό-ς, contr. 
ᾠδ-ό-ς, böot. a-Fud-0-5 (C. I. 1583) gesangreich, singend, Subst. 
Sänger, Barde; doıd-n, contr. Wd-n, f. Gesang, Gedicht, Lied, Ode, 
Gegenstand des Gesanges, Sage, ἀοιδιζ-ω singen (Od. 5, 61. 10, 
227), ἀοίδ-ιµο-ς besungen (ἀείμνηστος, διαβόητος Lex.); @d-ıx0-5 
zum Gesang, zum Singen geh., geneigt; ᾧδ-εῖο-ν n. Ort zum Singen 
(ein öffentl. Gebäude in Athen, eig. zu musikalischen Schauspielen 
bestimmt, aber auch zu Volksversammlungen dienend). — -wb-ia f.: 
kwu-wdia Komödie, entstand aus den improvisirten Liedern, welche 
bei den bakchischen Festzügen (κῶμοι pag. 156) gesungen wurden 
(die alte, 528—404 v. Chr., deren Hauptvertreter: Kratinos, Eupolis, 
Aristophanes, hatte politischen Charakter; die mittlere, Hauptver- 
treter: Antiphanes, Alexis, bewahrte denselben im Ganzen und 
geisselte die Laster der Zeit; die neue behandelte Gegenstände 
aus dem Privatleben); τραγ-ῴδία eig. Bocksgesang (so hiess urspr. 
der bei den Dionysosfesten vorgetragene Gesang, wo das Opfer 
aus einem Bocke, dem Schädiger der Reben bestand); aus diesem 
entwickelte sich der Dithyrambos und daraus das Drama, davon 
ging der Name ausschliesslich auf das Trauerspiel über; ueA-wödta 
Singen, Gesang, Singweise, Melodie; παλιν-ῴδία Wiederholung des 
vorigen Gesanges, Palinodie; überh. Widerruf; προς-ῳδία Zugesang, 
musikal. Begleitung; dann: der musikal Rhythmus, Betonung, Ac- 
centuation; metrische Betonung (gegenwärtig die Lehre von der 
Sylbenmessung „Prosodie‘); endlich: die Zeichen der Betonung und 
Quantität; ῥαψ-ῴδία (s. ῥώπτω) das Vortragen von Gedichten, bes. 
von epischen; das von einem Rhapsoden vorgetr. Gedicht, bes. von 
einzelnen Abschnitten und Büchern der homer. Gesänge; ὑμν-ῳδία 
Lobgesang, Loblied; Oracelspruch. 

ὑὸ (vgl svap, ὕπ-νο-ς). 
Üd-W singen, besingen, preisen; sagen, erzählen, nennen, Pass. 

heissen (alexandr.); Nbf. ὑδ-έ-ω, ὦδ-εί-ω; ὤδ-ης πονητής (Hes.), 
(vd-vo) Ὀδ-ν-ης' ἔμπειρος, εἶδώς (Lex.). 

B. Gl. 340b. — Brugman St. IV. 144. 6). — Clemm St. VIII. 52. 
— C. E. 947; C. V. I. 206. 218. 1). — Delbrück KZ. XXI. 84. — F. W. 
179; KZ. XXL 106. 6). — Gerth St. Ib. 230f. — Savelsberg KZ. XXI. 
201. 1). — Delbrück Ἱ. c.: vad, vand: fevö, «ιδ, ο ειδ. Ebenso F. W. 
l. c.: eid statt Fevd. — Hugo Weber KZ. X. 241 ff: W. va, @-Fn-m u. s. w.: 
af, av, d-Fe-, d-Fei-, ἆ-φει-δω, &-F01-86-5. 
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1) VADH gehen, führen; heimführen = ein Pfand 
einlösen. — Zend vad führen: vad-emno der Heimführende, Bräu- 
tigam; Καὶ. ved-a, (ves-ti), altpr. west, westwei, lit. vedu, vesti, du- 
cere (Miklosich Lex. p. 61). 

Fed. 
ἀ-ξεθ, (contr.) ἀθ. — ἄ-εθ-λο-ς, ἆθ-λο-ς m. Kampf, Kampf- 

spiel, Wettkampf; (übertr.) Mühe, Arbeit, Beschwerde, Drangsal, 
Noth; ἄεθλο-ν, ἆθλο-ν, ἔπ-αθλον n. Kampfpreis, (übertr.) = ἀέθλος; 
ἀέθλ-ιο-ν n. Kampfpreis, Wettkampf, Kampfgeräthe, Waffen; ἆἀέθλ- 
ιο-ς den Kampfpreis davon tragend; ὤθλ-ιο-ς kampfvoll, mühevoll, 
unglücklich; &e940-, ἆθλο-σύνη, ἆθλιό-τή-ς (τητ-ος) f. Kampf, Müh- 
sal, Unglück; ἀεθλέ-ω, ἀθλέ-ω ringen, dulden, sich mühen (Part. 
Aor. ἀθλήσαντ-ες, a Il. 7, 453. 15, 30); ἀεθλη-, ἆθλη-τή-ς, ἀεθλη-. 
ἀθλη-τήρ (Od. 8. 164) m. Wettkämpfer, Fechter, Athlet, ἆθλητ- 
ıxo-s den Athleten betreffend; ὤθλη-σι-ς f. Kampf, Uebung, ἄθλη- 
po(z) n. id.; ἆεθλ-εύ-ω, ἆθλ-εύ-ω einen Wettkampf bestehen, küm- 
pfen; sich anstrengen, Mühsal dulden. 

vad. 
vä-s (väd-is) m. Bürge, vad-i-mon-iu-m n. Bürgschaftsleistung; 

(*vad-u-s) vada-ri Bürgschaftsleistung fordern, Part. vada-tu-s durch 
geleistete Bürgschaft verpflichtet oder verbunden. — (*prae-vad, 
*yprae-vid, *prae-id) prae-s (praed-is) m. Bürge in Geldsachen!) 
(Plur. praevid-es Lex Thoria C. I. 200. 46; vgl. praedes dicuntur 
satisdatores locupletes pro re, de qua apud judicem lis est, Pseudoascon. 
ad Cie. acc. 1. 45); sub-va-s m. Unterbürge (Plur. sub-vad-es XII tab. 
Gell. 16. 10. 8). 

Corssen I. 316. II. 399. 415. 715. — C. E. 249. — F. W. 179. 396. 
489; F. Spr. 866. — Vgl. noch Gerth St. Ib. 231 und Renner St. Ia. 
187. — Anders B. Gl. 841a: vad dicere, loqui; fortasse vas, vad-is a 
dicendo dictum, sicut. nos -dicimus „gut sagen“. — L. Meyer KZ. XIV. 
93 f: man darf wohl ἄν εθλο- unmittelbar zum lat. ave-re (heftig ver- 
langen, sehr begierig sein) stellen: ἄν ε-θλο; wegen des Begriffes „sich 
abmühen, Mühsal dulden“ 2. B. in ἀθλεύειν vgl. ags. dreogan aus- 
halten, leiden, ertragen, ausführen, verrichten. — 1) L. Meyer KZ. V. 
370: praed scheint im Innern verstümmelt. 

2) YADH schlagen, stossen. — Skr. vadh schlagen (eigent- 
lich, und auch den Feind, ein Heer), zerschlagen, erschlagen, 
tödten (PW. VI. 659). 

Γαθ. 
Fo0, Εώθ (o durch Einwirkung des schwindenden Spiranten). 

— (dv-Fo9-u, Ev-Foo-ti, Ev-Foo-o) ἔν-νο-ει-ς (f zu v assim.), 
ἔν-ο-ει-ς (F geschwunden) f. Bewegung, Erschütterung; ἐννοσί- 
γαιο-ς m. Erderschütterer, Beiw. des Poseidon, inwieweit man ihm 
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die Erdbeben zuschrieb; ἐνοσί-χθων m. id.; εἶνοσέ-φυλλο-ς (ἔννοσι-) 
laubschüttelnd, blätterschüttelnd (ep. Beiwort von bewaldeten Ber- 
gen)!) — ὦθ-έ-ω stossen, drängen, treiben, fort-, hin-stossen 
u. 8. Ww. (Imperf. ἐ-ώθου-ν, ep. Iterat. ὤθ-ε-σκ-ε Od. 11. 596; St. ὦθ: 
Fut. ὦ-σω, Aor. ἕ-ω-σα, ὥ-σα, ἔ-ωσε nur Il. 16. 410, Iterat. ὥσα- 
σκε Od, 11. 599, Perf. E-o-xa, ἔ-ώσ-μαι, Aor. Pass. ἑ-ώσ-θη-ν, 
Fut. Pass. ὦσ-θή-σομαι; St. ὧθε: Fut. att. Dichter ὦὠθή-σω neben 
dcc, Aor. in später Prosa ὤθη-σα) 3): Verbaladj. ὦσ-τό-ς, ὠσ-τ-έο-ς. 
ἆπ-ε-ωστό-ν (mit prothet. e; ἀπωθητόν Hes.); ὥστ-ικό-ς zum Stossen 
geh., geneigt, übertr. heftig, ungestüm; ὥσ-τη-ς m. Stösser (σεισμὸς 
ὥστης eine von harten Stössen begleitete Erderschütterung); ὤθη- 
σι-ς f. Stossen, Drängen, Gedränge, Schlachtgedränge, heftiger 
Wortwechsel ; ὦθ. ζω == ὠθέω; (Med. sich stossen, drüngen, im. 
Handgemenge sein, ὧθι-σ-μό-ς m. ὤθησις; Frequent. (ώ9-το) 
ὥσ-τίζω häufig, wiederholt stossen u. s. w., (Med.) sich herumtreiben, 
ώστι-σ-μό-ς m. das häufige Stossen u.s. w. — (νη-ωθ-ες) vwö-nc 
sich an nichts stossend, kehrend — faul, träge (IL 11. 559 övog), 
stumpfsinnig, dumm, νώθε[σ]-ια f. Faulheit u. Β. W., vodn-To-5' ὁ 
µηκέτι σκιρτᾶν δυνάµενος (Hes. ); vw0-pó-c = νωδής;, νωθρό-τη-ς 
(τητ-ος) f. = νώθεια; νωθρ-εύ-ω (νωθριάω Diosc.) faul u. 8. w. sein 
oder handeln, voO9:(.)/e, νωθρία — νώθεια ὃ). --- (Skr. vddh-ri dem 
die Hoden zerschlagen sind = verschnitten, entmannt, unmänn- 
lich PW. VI. 665:) 10-pi-c, ἔθ-ρι-ς πι. der Verschnittene, Castrat, 
Eunuch (ssdduv, τοµίας» εὐνοῦχος, τοµίας κριός Hes.) —' 

τας. 

ód [τρ]. W. var = or-nare pag. 90115). — öd-io (C. Gracch. 
ap. Fest. 201, odientes Tert., odiendi App. dogm., Fut. odies Tert., 
oderem und odere Charis. p. 228, Inf. odiri Cassiod., vgl. Prisc. 
de accent. 44), Perf. Od-i [odivi£ er hat gehasst, Anton. ap. Cic. 
fam. 13. 19. 41; Prüsensperf., vgl. coepi, memini] ich hasse (= rep- 
puli, vgl. odi profanum vulgus et arceo Hor. c. 3. 1. 1); übertr. 
nicht gern haben, verdriesslich sein; öd-iu-m n. Hass (odium ira 
inveterata = μῆνις Cic. Tusc. 4. 9. 21); das Widerwürtige, Ver. 
driessliche; odiösu-s (Adv. -ose) (odiossus Mar. Victor. p. 2456 P.) 
verhasst, widrig, lästig, verdriesslich. (scherzhaft: odiosi-cu-s Plaut. 
Capt. 1. 1. 19), odie-ta-s f. Hass (Not. Tir. p. 77), odi-bili-s hassens- 
werth (Acc. ap. Prisc. p. 709), (*odia-re) odia-tu-s verhasst (Not. Tir. 
ibd.); Part. (*od-tu-s) = ösu-s: ex-0su-s sehr hassend, sehr gehasst, 
per-ösu-s id.; (*od-tor) osór (ör-is) m. Hasser (ossorem Plaut. Asin. . 
5. 2. 9; 859 Fieck.)®) 

(vadh) vidh ?). 
(vidh, veidh, veif, veib, vgl. rudh, ruf-u-s, rub-er) St. veib-ic 

(vgl. radac): vib-ex (1ο 19) f. Strieme von den Hieben, Schwiele 
[anders Paul. D. p. 369 M. vibices plagae verberum in corpore hu- 
mano, quod vi fiunt]. 
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B. Gl. 367b. — Brugman St. IV. 97. 2). 174. 18). — C. E. 260. 
567. — F. W. 179f. 188; t Spr. 152. — Meister St. IV. 874. 15). — 
L. Meyer EKZ. XXIII. 57. — Pott KZ. IX. 909 f. (vgl. jedoch Anm. 5). 
— Schaper KZ. XXII. 625. — 1) Vgl. noch Christ p. 224 und Savels- 
berg Dig. p. 49. — C. E. l c. trennt: ἆνν-οσί-γαιος. — Krämer Beiw. 
pg. 9 übersetzt: , Erdstósser'. — Hartung Rel. u. Myth. der Gr. III. 
pg. 214: Erderschütterer „nicht zufolge einer Herleitung des Erdbebens 
aus den Wirkungen des Meeres, sondern weil die Wogen stets wogen 
und wanken und das Erdbeben die Erde wanken macht gleich Wogen 
im Meere“. — Eine neue Etymologie bringt A. Goebel Zeitschr. f. österr. 
Gymn. XXVII. 941 f: W. sna fliessen: "σνό-σι-ς, später "νό-σι-ς (= vo- 
tig Nässung, *ovorog, später vorog u. s. w.); 2 prothet.: ἐ-σνο-σε, ἐ-ννο-σι 
(vgl. ἑσνυμε, ἕννυμι), εἶνο-σι (vgl. ἐσμι, εἶμί, $vo-o« (unter der Stütze 
des vorschlagenden ϱ das ε geschwunden); also: ἐννοσίγαιος, ἐνοσίχθων 
erdenetzend, Erdbewässerer (der 1. Worttheil mit act. Sinn), e(voocí- 
φυλλος feuchtlaubig (der 1. Worttheil mit pass. Sinn), vgl. beide Bedeu- 
tungen in νοτερός befeuchtet, nass, benetzend ; also Ποσειδάων γαιην όχος 
(W. vagh) ἐννοσίγαιος der über die Erde dahin fahrende, die Erde be- 
wüssernde Poseidon, ,in ein paar Worten eine Naturschilderung, die an 
Grossartigkeit und erschöpfender Vollständigkeit vergebens ihres Gleichen 
sucht“. — 2) Vgl. noch Ebel KZ. IV. 166, der auch ὄθ-ο-μαι „ich stosse 
mich daran“ herbeizieht. Dagegen C. E. Ἱ. c.: „ö®oueaı hieher zu: ziehen 
wage ich nicht wegen der Bedenken, die schon Buttm. Lexil. I. 270 
davon abhielten, namentlich wegen ὄθη (Hes. φροντίς, ὥρα. ὀθέων [ib. 
φροντίζων], ὄθμα [Nicand. ὄμμα])'. — Die Formen von ὠθέω siehe C. 
V. L 116. 18). 378. 19). IL 381. — 3) Clemm St. III. 325. — Döderlein 
nr. 232 und Sch. s. v.: vn und ὄθεσθαι. — 4) F. W. 180 (nach Benfey); 
F. Spr. 151; KZ. XXII. 109. — Schmidt KZ. XXII. 324 (vgl. got. vithrus 
Lamm, ahd. widar, widhar gl. Ker. Hammel; Grimm Gr. Ill. 826; Gesch. 
d. d. spr. 83). — 5) B. Gl. 70a: kad commoveri, perturbari, terreri; 
fortasse huc pertinet, ita ut initialem gutiuralem perdiderit, sicut. amo = 
skr. kam; 199b: candá iratus; si huc pertinet, init. guttur. perdidit. — 
F. W. 339: adh hassen, grollen. Beistimmend Windisch KZ. XXII. 276 
(ahd. anadón ahnden, anado Krünkung, alte. ando). — Pott KZ. l. c. 
gegen Curtius: „vergebens wird odi aus der lange schon festgestellten 
und unzweifelhaften Verbindung mit goth. hatjan hassen und ἔχθομαι 
wieder herausgerissen‘‘ (dagegen wieder C. E. l. c.: der Abfall eines 
anl c vor Vocalen ist eine seltene Erscheinung, und überdies berührt 
sich das goth. Wort mit andern Wörtern, die wie hvassaba heftig u.8. w. 
von der latein. Form weit abführen) — Mit Pott übereinstimmend Meyer 
vgl. Gramm. I. 32 und Schmidt KZ. XIX. 292 (odi aus *cod$ wie uter 
aus *cwter). — Unentschieden zwischen beiden Deutungen Corssen B. 2. 
— Das Verbum odi s. C. V. II. 156. 174. — 6) Vgl. Goetze St. Ib. 153. 
— 7) Walter KZ. X. 78. 

3) VADH, UDH vollstopfen, fruchtbar machen; inir. 
vollgestopft, fruchtbar sein. — Skr. ádhan, udhar (udhas) 
n., οὖθ-αρ Euter (selten von der Mutterbrust) (PW. I. 1018). 

vadh. 
(vandh) Εονθ1). — ὄνθ-ο-ς m. (später auch f.) Füllsel, wo- 

mit die Gedärme vollgestopft sind —= Mist, Koth (nur Il. 23, 
775. 777. 781); (ὀνθ-υλο-ς oder ὀνθ-υλη Füllsel) ὀνθυλ-εύ-ω füllen, 
farciren (ovwisuufvog‘ 6 κοπρίας γέµων Suid.), ὀνθυλευ-τό-ς gefüllt 
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(Sehol. Ar. Equ. 343), ὀνθύλεν-σι-ς f. das Füllen. — (f = u:) 
μονθυλ-εύ-ω, µονθυλευ-τό-ς, μονθύλευ-σι-ς. 

udh. 
000. — (St. οὖθ-αρ-τ) οὖθ-αρ (Gen. οὔθ-ατ-ος) n. (der voll- 

gestopfte, straffgefüllte Behälter =) Euter (von der Mutterbrust 
Aesch. Choe. 532 D.); übertr. ob9eo ἀρούρης die Fruchtbarkeit 

: des Landes (d.i. das Segensland, „das Land, wo Milch und Honig 
fleusst“, von Argos, nur Il. 9, 141. 283; vgl. potens armis atque 
ubere glebae Verg. A. 3. 164, divitis uber agri ibd. 7. 262); vom 
rarischen Felde (h. Cer. 450); οὐθώτ-ιο-ς, οὐθατ-ό-ει-ς volle Euter 
habend, fruchtbar, strotzend. 

udh = uf, ub (vgl. rudh, ruf-u-s, rub-er). 
uf. — Auf-i-du-s (Aufid-iu-s Liv. 22. 44. 2) m. Fluss und 

Hauptstadt in Apulien (Aufidus ex hirpinis montibus Canusium prae- 
flwens Plin. h. n. 3. 11), jetzt Ofanto; Auf id-ena f. Stadt in Samnium 
am Sagrusfluss, jetzt Alfidena in Abruzzo (Liv. 10. 12); Auf-ina 
f., -inu-m n. picenischer Ortsname (Ort als fruchtbarer), jetzt Ofena 
la Pagliana; Ouf-en-s (Fest. p. 194), Ufen-s m. kleiner Fluss in 
Latium; Personenname (Verg. A. 7, 745. 8, 6); Ufen-a-s (atis) röm. 
Eigenn. (Varro Ἱ. 1. 8. 41). 

wb. — Ub-er (ér-is) n. Euter, milehgebende Brust, Zitze; 
(übertr.) Fruchtbarkeit, Reichthum, Fülle; Adj. (abstr. zum concr. 
Euter) reichhaltig, voll, reichlich, fruchtbar?) (vgl. fertilis ubere 
campus Verg. G. 2. 185 und oben s. v. οὖθαρ), Adv. (ohne Posi- 
tiv) uber-tus, uber-ti-m; uber-ta-s (täti-s) f. = übertr. uber; (*uber-u-s) 
ubera-re fruchtbar sein, fruchtbar machen; uber-tu-s = uber (Gell. 
7. 14. 7), ubertä-re fruchtbar machen (Plin. paneg. 32. 9). 

Ascoli KZ. XVI. 208. XVII. 327 f. 337. 68). 406. — B. Gl. 60a. — 
Corssen I. 151. 170. 853. B. 199 f. N. 203 f.; KZ. X. 34 f. XX. 102. — 
C. E. 261. — F. W. 26. 430. — Kuhn KZ. I. 369. VI. 390. — Lottner 
KZ. V. 397. — Roth KZ. XIX. 221 f. — Savelsberg KZ. XXI. 127. 1). — 
1) Roth KZ. l. ο. — 2) Walter KZ. X. 77f. trennt uber reichlich von 
über, οὗθαρ, Euter, und statuirt als W. des ersteren Wortes dh (= Skr. 
edh d. 1. aidh) = ο, orb: *oif-ri-s (* osb-ri-8), über; uber Euter = audh-, 
oudh-, udh- (gegen uber aus W. edh vgl. Schweizer-Sidler KZ. XVII. 445: 
„ist doch edh nur eine dialekt. Nbf. von ardh'*. — Zu οὖθαρ ἀρούρης 
vgl. Corssen 1.353: wohl Erinnerung an die Bedeutung „strotzende Fülle“, 
auf griech. Sprachgebiet fruchtbarer Stoff des Landes. 

1) YAN wünschen, verlangen; hold sein, lieben, 
schätzen, hüten. — Skr. van 1) gern haben, lieben, wünschen, 
verlangen, 2) erlangen, 3) bemeistern, bezwingen, gewinnen, 4) ver- 
fügen, inne haben; Nbf. và: Part. νᾶία begehrt, erwünscht; Desid. 
zu gewinnen suchen, huldigen, locken; vänkh 1) begehren, wün- 

Vanilek, etym. Wörterbuch. 66 
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schen, lieben, mógen, 2) statuiren, behaupten, annehmen (PW. 
VI. 665. 877. 900). 

van. 

Fav. — (der-Fav-, dgi-Fov-) ἐρι-ούν-η-ς, ἐρι-ούν-ιο-ς Beiwort 
des Hermes (-ούνης nur Il. 20. 34. Od. 8. 322) — der sehr Holde, 
Segenspender (ziemlich gleichbedeutend mit ἀκώκητα und δώτωρ 
ἑάων) 1). 

Fav-axo, Fav-ax?). — "Ανακ-ες ("Avax-oı Gramm., ᾿ἄνακτες 
Pausan. Aelian) Name der Dioskuren in Athen — Beschützer, 
hilfreiche Sturmgötter (vgl. Plut. Thes. 33 τοὺς Τυνδαρίδας, εὖερ- 
γέτας ὄντας ἀνθρώπων καὶ σωτῆρας. "Avanss προσαγορευθέντες, ἢ 
διὰ τὰς γενοµένας ἀνοχὰς T διὰ τὴν ἐπιμέλειαν καὶ κήδεµονίαν τοῦ 
µήδένα κακῶς παθεῖν ἀνακῶς γὰρ ἔχειν τοὺς ἐπιμελομένους N qv- 
λάττοντας ὁτιοῦν ' καὶ τοὺς βασιλεῖς ἴσως ἄναχτας διὰ τοῦτο καλοῦσιν), 
"Avex-sio-v n. Heiligthum der Dioskuren, 4vex-&c«, -:« n. Pl. das 
Fest der D. — (ἀνακ-ω) ἀνάεεω Beschützer oder Schirmherr sein, 
herrschen, gebieten, lenken, leiten (Imperf. ἐ-ώνασσε Alk. fr. 64 B.?, 
Fut. ὀνάξω) [vgl. I. 1. 288 f.: πάντων μὲν κρατέειν ἐθέλει, πάν- 
τεσσι ὃ) ἀνάσσειν, πᾶσι δὲ σηµαίνειν. Ameis-Hentze: xg. Gewalt 
ausüben, ἄν. Herrscher sein, an der Spitze stehen, σηµ. vor- 
schreiben, Befehle ertheilen; Faesi: κρ. Gewalt haben (innerlich), 
&v. sie nach aussen üben, gebieten, sich als Herrscher gebaren, 
onualveıv Befehle ertheilen im einzelnen Falle]; altatt. &vex-og 
ἔχειν auf etwas achten (friedlich: sorgsam obliegen, feindlich: auf- 
passen; ἐπιμελῶς, φυλακτικῶς, περιφροντισµένως ἔχειν Lex.; bei 
Herod. nur 1, 24, 29. 8, 109, 21°). — (ἀνακ-τ[ε], vgl. µάν-τι-ς) 
ἄναξ (Gen. ἄναχτ-ος, Voc. ἄναν Hom. Ζεῦ «ve Il. 3, 351. 16, 233. 
Od. 17. 354; à ἄνα vom Apollo h. Ap. 179, Dat. Pl. ἀνάπτ-εσιν 
Od. 15. 557) in der Il ausschliesslich. von Góttern und Heroen 
— Beschirmer, Herscher (= herus Il. nur 24. 734, in der Od. dazu: 
== herus; in der späteren poet. Sprache: Vorsteher, Lenker, Führer, 
in: Prosa dafür βασιλεύς und δεσπότης); βάννας' βασιλεὺς παρὰ 
Ἰταλιώταις ἢ ὃ μέγιστος ἄρχων (Hes.); femin. (dvaxı-ja oder avex-je) 
ἄνασσα (nur von der Demeter Il. 14. 326, von der Athene Od. 
3. 380, von der Nausikaa Od. 6. 149); Εύρυ-βάνασσα (C. I. 1223); 
(άνακτ-ιο-ς) ἀνάξ-ιο-ς königlich (Schol Ven. Il. 23. 630), ἀναξ-ία f. 
Geheiss, Auftrag (Pind. N. 8. 10), — βασιλεία (bei Aesch. fr. 9 
nach Hes.). — ἀνάκ-τωρ (τορ-ος) m. Herrscher, Herr (Trag. und sp. 

. Dicht.), ἀνακτόρ-ιο-ς herrschaftlich, dem Herrn geh. (des Od. 15. 
397), ἀνακτορ-ία f. Herrschaft, Lenkung (h. Ap. 234 und sp. Dicht.), 
ἀνακτόρ-εο-ς königlich (Anth.); ἀνάκτορ-ο-ν n. (poet.) Haus der 
Könige oder der Götter; die innere das Götterbild umschliessende 
Cella (uéyagov, &övrov); speciell aber, wie es scheint, vom Eleu- 
sinischen Demetertempel üblich geworden (’Eisvoivi τε μυστηρίων 
ὄντων ἔθηκεν αὐτῇ θρόνον παρὰ τὸ ἀνάκτορον Athen. 167; τὸ σεμνὸν 
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ἀνάκτορον roiv θΘεοῖν id. 213)°). — (ἄνακ-τι, ἆνακ-σι) Avab-ınno-g 
m. Feldherr Alexanders des Gr.; Dichter der neueren Komödie; ein 
Athener (= Pferde beherrschend, oder vielmehr Reiterei, τὴν fov, — 
beherrschend)*); Βαναξί-βουλος (C. I. 2572. 2577). — χειρ-ῶναξ m. 
Handwerker, der Verrichtende (etwa = 6 τῶν χειρῶν, d.i. τῆς 
χειροτεχνίας, ἀνακῶς ἔχων der dem Handwerk Obliegende), χειρωνάκ- 
τήη-ς id. (Hippokr.)5), χειρωναξ-ία f. Handarbeit, Handwerk, Dienst, 
χειρωνάξ-ιο-ν n. Abgabe des Handwerkers, Gewerbesteuer (Arist. 
oec. 2. 1), χειρονακτ-ικό-ς dem Handwerker geh., ihm geziemend, 
Subst. — χειρῶναξ (xol βάναυσοι Plat. Ax. 368 b) 

van-sk (Skr. vankh, vankha-ti, ahd. wunsc) ®). 
(Fa-0x, εὖ-σκ [vgl varus — Skr. urus, εὐρύ-ς] εὐ-χ-) εὔ-χ-ο- 

μαι (vgl. ἑρ-όκ-ο-μαι =  ἕρ-χ-ο-μαι pag. 42) geloben, versichern, 
versprechen; (weil man auf diese Art Gutes von den Göttern zu 
erhalten glaubte) flehen, beten, wünschen; rühmend aussagen, sich 
rühmen (y auch über den Präsensstamm; Fut. εὔξομαι, Aor. ἠνξά- 
unv, εὔκ-το nur im Fragm. der kyklischen Thebais, Perf. n3y-ueı, 
in pass. Bedeutung «vx-ro; Plat. Phaedr. 279 c.; Hom. und Lyr. 
haben nie das Augment, das auch bei Att. ziemlich selten ist); 
Verbaladj. εὐκ-τό-ο gewünscht, erwünscht (Il. 14. 98), wünschens- 
werth, söxr-ıx0-s wünschend (4 εὐκτική Optativ, Gramm.); εὖκτ- 
αἴο-ς gewünscht, wünschenswerth, geflucht, fluchenswerth (Trag.); 
activ: wünschend, betend; εὐκ-τήρ-ιο-ς zum Beten geh. (οἶκος Eccl.), 
τὸ εὖκτ. Beifall (ibd.); Frequ. εὐκ-τά-ζομαι (Lex.). — εὐχ-ή f. Gebet, 
Gelübde (Hom. nur Od. 10. 526), Wunsch, εὐχή-μων (μον-ος) 
wünschenswerth (Hes.); εὐχέ-η-ς Beter (Lex.), εὐχετά-ο-μαι (ep. 
Nbf. zu εὔχομαι, auch spät. Dicht.) beten, flehen, verehren, preisen, 
mit Zuversicht aussagen (Hom. Präs. 3. Pl. nur -όωνται st. -ὤνται 
Od. 4. 139, Opt. -οώμην Od. 8, 467. 15, 181, -όωτο Il. 12. 391, 
Infin. -ἄασθαι 4mal, Imperf. -όωντο 11mal), εὐχε-τι-άζω id. (Hes.). — 
εὐχ-ωλή f. Gelübde, Gebet; Flehen; das Rühmen, Siegesfrohlocken 
(Ggs. οἰμωγή)., εὐχωλ-ιμ-αἴο-ς durch ein Gelübde verpflichtet (εὐχ. 
Θέαι ludi votivi Dio Cass. 79. 9), erwünscht —= εὐκταῖος (Poll. 
5. 130). — εὖχ-ος n. (poet.) Ruhm, Ehre, bes. Kriegs- oder Sieges- 
ruhm, Sieg. — αὐχ-ή f. Prahlerei, Stolz (Pind. N. 11. 29), αὐχέ-ω 
prahlen, sich rühmen, sagen, meinen (Aesch. Eur., nicht bei Soph.), 
αὐχή-τ-ικό-ς prahlend, stolz (Sp.), αὐχή-τη-ς m. Prahlhans (Poll. 
9. 146), αὔχη-σι-ς f. Prahlerei (Thuk. 6. 16), αὔχη-μα(τ) n. id., 
Stolz, Nachruhm, aevynuor-ía-; m. = αὐχέίτης (Schol Luc. pro 
Imag. 10), αὐχ-αλ-έο-ς, αὐχή-ει-ς = αὐχητικός. — Ilavı-avyo-s (= 
allstolz) Makedonier; Παντ-αύχης, Παντ-αυχ-ιανό-ς Kyprier (Inser.). 

van. 

ven. — ven-ia f. Gunst, Huld, Gnade, Erlaubniss, Nach- 
sicht, Verzeihung, veni-üli-s, veniä-bilis (Sp.) gnädig, verzeihlich 
(Adv. -ter); Venilia f. Göttin der Hoffnung, des Verlangens?) — 

56* 
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(Vgl. ved. ván-as n. Verlangen, Lieblichkeit PW. VI. 673) Vén-us 
(ér-is) f. (die Verlangende, Begehrende, oder die Anmuthige, Holde) 
Venus; (daraus der Begriff) Liebe, Reiz, Liebreiz, Anmuth, vener- 
eu-s, -iu-s zur V. geh., vener-üriu-s zur Liebe geh. (Petr. 61); 
venus-tu-s (Adv. -te) liebreizend, liebreich, anmuthig, schön, Dem. 
venustü-lu-s (Plaut. Asin. 1. 3. 70), venusta-re liebreich machen 
(Naev. ap. Fulgent. p. 565. 19); venus-ta-s (täti-s) f. Liebreiz, An- 
muth, Schönheit; (*ven-es-u-s) vénérü-rl mit religiöser Scheu ver- 
ehren, anbeten, ehrfurchtsvoll bitten, flehen, venerandu-s ver- 
ehrungswürdig, venerü-tor m. Verehrer, venerü-ti-o(n) f. Verehrung, 
Hochachtung, Würde, venerä-bili-s (Adv. -ter) verehrt, verehrungs- 
würdig, verehrend, ehrfurchtsvoll, venera-bundw-s verehrend, ehr- 
furchtsvoll. 

vin. — vin-dic (s. pag. 330): vin-dex (dicis) comm. — 
Begehr-sprecher, Beansprucher: des Schadenersatzes, der Wieder- 
erstattung, der Herstellung eines Rechtes, der Genugthuung; (ein 
solcher wird vielfach:) Beschützer, Befreier, Rächer (vindex ab eo, 
quod vindicat, quo minus is, qui prensus est, ab aliquo teneatur 

Fest. p. 367); vindic-iae f. (Sing. -ia Tabb. ap. Fest. p. 376. Gell. 
20. 10. 8) gerichtlicher Anspruch, Rechtsanspruch; vindic-ta f. das 
Beanspruchen im Wege Rechtens; daher: die Loslósung, Befreiung 
des Sklaven vom Herrn, und der Stab, mittelst dessen diese Be- 
freiung bezeichnet und in's Werk gesetzt wird (vgl. si neque censu 
neque vindicla nec lestamento liber factus est Cic. top. 2. 10; si 
vindictam servo. imposuit, Dig. 49. 17. 19); übertr. Beschtitzung, 
Befreiung; Strafe, Ahndung, Rache. — (*vindic-w-s) vindicä-re ge- 
richtlich beanspruchen, in Anspruch nehmen, Ansprueh machen, 
sich aneignen; beschützen, befreien; strafen, ahnden, rächen (vin- 
dicere: ni judicatum facit aut quis endo eum jure vindicit XII tab. 
Gell. 20. 1. 45), vindica-ti-ö(n) f. — das Beanspruchen; Beschützung, 
Abwehr, Ahndung, Rache (vindicatio est per quam vim et contu- 
meliam defendendo aut ulciscendo propulsamus a nobis et a nostris, 
qui nobis esse cari debeni: el per quam peccata punimus, Cic. inv. 
2. 22. 66). 

Angermann St. III. 117 ff. — B. Gl. 342a. — Corssen I. 471. Il. 
272 f.; KZ. ΠΠ. 271. V. 111. XI. 883. — C. E. 691; St. III. 1193). --- 
Deecke und Siegismund St. VII. 237. — Düntzer KZ. XIII. 4. — F. W. 
180; F. Spr. 148. — Grassmann KZ. XVI. 178. 18). — Kuhn KZ. I. 371. 
III. 220. 380. — Savelsberg KZ. XVI. 368 und Dig. pg. 37. — 1) Brug- 
man St. IV. 174. 16). — Curtius St. III. 121*). — L Meyer KZ. XXIII. 
66 f. — Pott KZ. XVI. 353£.: „vielleicht W. vom redupl. ὀνένημι. Am 
währscheinlichsten jedoch gar keine Composition, sondern vermuthlich 
bloss eine Ablei mit zwei Suffxen (ων und του, vgl. Πλουτών-ιο-ς, 
᾽Αργιώνιο-ς,' Πολεμωνιος)".. Ebenso Pape, Schenkl, Seiler s. v.: zu ονί- 
νηµι. — 2) Angermann St. und Curtius St. l. c. — Ueber das Digamma 
vgl. noch: Ahrens dial. aeol. 85; Christ p. 225; Hoffm. qu. hom. Il. p. 35. 
2011f.; Renner St. Ia. 148. Ib. 231. — Benfey KZ. IX. 126 ff.: zu &voya: 
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Skr. angh engen, sehr beengen = zwingen, befehlen, redupl. &v-ayy, 
dann ὦν-αγ. — Legerlotz KZ. X. 315: gan zeugen, gebüren: yFar- -70, 
Fav-ne; yFav-ax, p» αγ-ακ; ἀνήρ hat einen erlauchten Bruder an ἄναξ; 
vgl. isl. konr König, engl. queen Königin, also: Mann Herr, Herrscher, 
König. — Sch. W. s. v.: Fava&, verwandt mit ἄνα, ἄνω -- der Oberste 
[&v& mit Digamma! vgl. pg. 29]. — Vgl. Engel (Kypros L 475): in Cy- 
pern führten die Prinzen den Namen ὤνακτες, die Prinzessinen &vaooaı. 
— 3) Vgl. Ἡ. Stein zu Her. 1, 24. 9, 65. — 4) Fick KZ. XXII. 219. — 
5) Benfey KZ. IX. 127: einer, "welcher (nur) über seine Hände gebietet, 
„Arbeiter“ im Gegensatz zu den Arbeitgebern (vgl. Proletarier und Be- 
sitzender) — 6) Das Verbum 8. C. V. I. 189. 33). 206. 283. 336 f. II. 46. 
73. 390. — B. Gl. 852b: vas desiderare, exoptare, fortasse εὔχομαι --- 
$cr. us ex uk. — Ebel KZ. IV. 444 (ohne nähere Wurzeldeutung): aX, 
εὐχ laut aussprechen, profieri. — Kuhn KZ. III. 327 zweifelnd: „mag 
einstweilen noch dahingestellt bleiben“; doch KZ. X. 940 entschieden: 
W. σα], Skr. «h „für etwas geachtet werden, dafür gelten“ (vgl. PW. 
II. 1035). — PW. VI. 885 f.: „vaghat m. der Gelobende, Veranstalter 
eines Opfers. Die herkómmliche Zurückführung auf vah (mit der Nbf. 
vadh in vadhu u. 8. w.) befriedigt nicht; wir vergleichen εὔχομαι und 
voveo (für vogveo)“. — Diese nicht befriedigende Deutung vertritt auch 
Roth KZ. XIX. 220. — 7) Anders Corssen KZ. III. 300: va wehen: Ve-n- 
ia Wellen- und Windgöttin. 

2) VAN, Nebenform vÀ; angreifen, verletzen; streiten, 
schlagen, siegen. — Skr. van bereit machen, sich anschicken, 
das Absehen haben auf, petere; Nbf. vä, Part. vala angegriffen, 
angefochten; vanı Nachsteller (PW. VI. 665. 677. 877); Zend 
van schlagen, siegen, fra-van tödten. 

* yan-ta angegriffen, verletzt, wund (goth. vunda, nhd. wund) — 
*Fov-ro. — (d-.Fov-ro, ἀ-ουν-το) ἄ-ου-το-ς unverletzt, unverwundet 
(nur Il. 18. 536 und Hes. Sc. 157), ἀν-ούτα-το-ς id. (nur Il. 4. 
540. Aesch. fr. 110. Ap. Rh. 2. 15), ἀν-ουτη-τί Adv. (nur Il. 22. 371. 
Qu. Smyrn. 3. 345), ἄν-ούτη-το-ς (Nik. Th. 719. Nonn. D. 27. 27); 
νε(Ε)-ούτατο-ς frisch oder eben verwundet (nur Il. 13, 539. 18, 
536. Hes. 8ο. 157. 253). — (vanta-ja verwunden) * οὗτα-ζω = 
οὐτά-ζω, οὐτά-ω verwunden, verletzen [βωτά-ζειν' βάλλειν Hes.] 
(Hom. Aor. ovra, Iter. οὕτα-σκ-ε Il.-15. 745, Inf. οὗτά-μεν Il. 5. 
132, οὐτά-μεναι Od. 9, 301. 19, 449, Part. οὐτά-μενο-ς Il. öfter, 
Od. 11. 40; Homer und Tragiker: Aor. οὗτα-σε, Perf. οὔτα-σ-ται, 
Part. οὗτα-σ-μένο-ς; Homer: Aor. οὕτη-σε "mal, Iterat. οὐτή-σα- 
ox-e Il. 22. 375, Part. Aor. Pass. οὗτη-θεί-ς Il. 8. 537). — (vata-la, 
vataljü — Fare-I-ın, Fare-An) lesb. ὠτέλλα (Ahr. I. 58), ὠτείλη 
(γατάλαι οὖλαί Hes.) f. Wunde, bes. eine offene, in der Nähe bei- 
gebrachte Wunde (ἡ &x χειρὸς τρῶσις Apoll. L. H. ); Pfeilwunde 
(nur Il. 4. 140); Narbe, Schmarre (Xen. Plut.); ὠτειλῆ-θεν aus 
der Wunde (Orph. lith. 647). 

Brugman St. IV. 121. 135. 175. 21). — C. V. I. 194. 58). 336. II. 
97. 147. 382 f. — F. W. 180. 187. 898; F. Spr. 366. — L. Meyer KZ. 
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XXIIL 71f. — Pott KZ. VI. 263. — Vgl. noch goth. vinn-an, age. 
winn-an leiden, sich mühen, streiten, kämpfen; lit. voti-s, lett. wati-s 
Wunde, Demin. lit. voteli-s (St. votelja-s) und Stokes K. B. ΤΠΙ. 362: 
ir. futhu (stigmata), co-fothea-sa (ut mordeam), wozu .Windisch St. VII. 
379: weitere Belege dieser irischen Wurzel vot wären sehr erwünscht. 
— Anders Sonne 2. X. 8388: at, at hauchen, flackern, aestuare, Zend 
ätar Feuer = ώτερ-ιη = ὠτείλη (brennende) Wunde. 

VAP flattern, hin- und herschwanken. 

(6απ-ιο-λο) ἡπ-ιό-λο-ς m. Lichtmotte, Motte (0 περὶ τὸν λύχνον 
πετόµενος Arist. h. a. 8. 27). 

(vap-ón) YApp-0 m. (= ψυχή) Schmetterling, Motte (vapponis 
animal est volans, quod vulgo animas vocant. Lectum est apud. Lu- 
cretium | Lueilium?] hos vappones Prob. 2. 1. 22. p. 1450. p. 109 
Lindem.). 

F. W. 542: slavodeutsch: vap weben, wabern. — Pauli KZ. XVIII. 
30 f. — Beide vergleichen: ags. vifel, ahd. wibel, engl. weeril Käfer, 
Kornwurm; alin. cafa wanken, schwanken, mhd. webelen hin und her 
schwanken, wabern; lit. vabala-s Käfer. 

vap-as. — Skr. váp-us n. Wunder, Wundererscheinung; 
ungewöhnlich schöne Erscheinung oder Gestalt, species; schönes 
Aussehen, Schönheit; Aussehen, Gestalt; Natur, Wesen; Leib, 
Körper (PW. VI. 687). 

ὕπ-αρ n. (nur Nom. Acc.) wirkliche, wesenhafte Erscheinung 
(Hom. nur Od. 19. 547 oix 0vag, ἀλλ ὕπαρ ἐσθλόν; Ameis-Hentze: 
eine treffliche Wirklichkeit, eine leibhaftige Erscheinung; Faesi: 
ein wahres Gesicht; Od. 20. 90 00% ἐφάμην ὄναρ ἔμμεναι, ἀλλ᾽ ὕπαρ 
ἤδη); ὕπαρ τε καὶ ὄναρ wachend und träumend; οὔτε ὄναρ οὔτε 
ὕπαρ weder im Schlafe noch im Wachen = ganz und gar nicht, 
niemals. 

Ebel KZ. IV. 204. — Pott KZ. VI. 355 vergleicht altnd. vafa (in- 
gruere spectri instar, vafa, vofa [spectrum ]). — Benfey I. 299. 464: W. 
svap, vn „von dem begrifflich gleichen ὄναρ nur durch den Gebrauch 
eschieden“. Dagegen Ebel und Pott 1. c. (wäre mindestens eine arge 
erdrehung des Sprachgebrauchs). 

VAM erbrechen, ausspeien, von sich geben, entlassen. 
— Skr. id. (PW. VI. 689). 

vam. 

Feu. — (Feu- Fa, vgl. lit. vem.jà, j = €) are w erbrechen 
u. 8. w. (ἐμέ-θ-ω τὸ ἐμῶ Cramer. Anecd. Oxon. I. 87. 7) (Fut. 
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ἐμέ-σω Hippokr. und ἐμοῦ-μαι, Aor. ἥμε σα, Perf. ἐμ-ήμε-κα T ἐμ- 
ἥμε-σ-ται Luc., Ael, Hom. nur: eiu ἐμέων Il. 15. 11, αἷμ án- 
έμεσσεν Il 14. 487, ἐξ- εµέσειε Od. 12, 237. 437); Verbaladj. ἆν- 
έµε-το-ς., -ήμε-το-ς ohne ErWechen (Medic.), &ust-ıno-g Erbrechen 
erregend, sich erbrechend; ἔμε-το-ς m. das Erbrechen, ἔμε-ει-ς f. 
id., ἐμ-ία-ς m. id. (Galen., vgl. Eust. Od. 1761. 39); (ἐμε-τι-α) 
ἐμε-σία f. Neigung zum E., ἐμετιά-ω Neigung haben zum E.; x ἔμε- 
σ-μα(τ) n. das Erbrochene; ἐμε-τήρ-ιο-ς E. erregend (2. φάρμακα 
Brechmittel), ἔμετηρ-ίζω ein  Brechmittel geben; ἐμειώδης nach Art 
des Erbrechens. - 

vóm. 
vüm-ére (-ui; vomerit st. vomuerit, Fronto de eloqu. p. 233) 

— duío; vomi-tu-s (tus) m., -t-ö(n) f.  ἔμε-ος, -σις, vomi-tor 
(foris) m. der sich Erbrechende, vomitör-iu-s  ἐμετήρ-ιο-ς; Frequ. 
vomi-là-re; vom-az (ücis) = vomitor; igni-vóm-ws feuerspeiend 
(Lactamt.). — vom-I-ca f. Blutgeschwür, Geschwür, (übertr.) Beule, 
Erhöhung; Unheil, Ungemach; vomi-cu-s beulenhaft, (übertr.) eklig, 
garstig, vomic-Osu-s voll Geschwtire. 

Benfey KZ. II. 221. — B. Gl. 843a. — Christ p. 227. — C. E. 325. 
596; St. VI. 414. 2); V. 1I. 139. 142. 28). 311. 342. 344. 359. — Ebel 
KZ. V. 70. XIV. 80. — F. W. 181. 489; F. Spr. 197. — Kuhn KZ. II. 
132. — Leskien St. II. 97. 104. 18). — L. Meyer KZ. XXIII. 52. — 
Pictet KZ. V. 348. — Pott E. F. I. 93. — Zu ἐμετιάω vgl. pg. 823 Anm. 1. 

1) VAR wählen, wollen, wünschen. — Skr. var sich 
erwählen, vorziehen, wünschen; lieber wollen als, lieben (PW. 
VI. 706). 

το]. 
βολ. — βόλ-ο-μαι ep., (βολ-/ο-μαι) βούλ-ο-μαι ion. att., wollen, 

wünschen; gönnen, beschliessen, verleihen; lieber wollen, mehr 
wünschen (ßoA nur bei Homer: βόλ-ε-ται Il. 11. 319, βόλ-ε-σθε 
Od. 16. 387, Imperf. 2-ßoA-0-vro Od. 1. 234; βουλ: bei Hom. nur 
Prüs. und Perf. προ-βέ-βουλ-α lieber wollen, vorziehen nur ll. 1. 
113; dann St. βουλε: Fut. βουλή-σο-μαι, Aor. ἐ-βουλή-θη-ν, att. 
auch n-, Perf. βε-βούλη- -μαι); Κτοῦ, βώλ-ο-μαι, Bol. (βολ-νο-μαι) 
βόλλο-μαι (e- “βολλό-μαν Theokr. 28. 15; kypr. ol βολε = τί θέλεις 
Hes.)'); & βάλε Alkm. frgm. 26. 2 B. — oh velis(?) [dann wäre 
hier der ursprüngl Vocal « erhalten] ?). — βουλ-ή (βολ-ία — 
ksl. volja Mikl. Lex. 72, kret. βωλά, Kol. βόλ-να — folla) f. Rath, 
Rathschlag, das Berathen; Rathschluss, Wille, Beschluss, Ent- 
schluss; Rathsversammlung (in Athen bes. der Rath der 500), 
βουλ-αἴο-ς rathgebend; (βουλ-ε) βουλη-τό-ς gewollt, βούλη-σι-ς f. 
Wollen, Wille, Absicht, βούλη-μα(τ) n. Gewolltes, Wilke, Absicht, 
βουλή-ει-ς wohlberathen, klug (Sol. bei Plut. Sol. 14). — βουλ- 
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εύ-ωδ) Rath halten, rathschlagen, ersinnen, ausdenken, denken, be- 
schliessen; Med. sich berathen, beschliessen (in Prosa gebräuchlicher 
als das Act.), βουλευ-τό-ς berathschlagt, überlegt, βουλευτ-ικό-ς 
den Rath betreffend, zum Rathen ges@ickt; βουλευ-τή-ς m. Raths- 
herr, Rathsmann (Hom. γέρουριν βουλευτῇσι Il 6. 114 den Volks- 
ältesten des Fürstenrathes), fem. βουλευτ-ί-ς ((ó-oc); βουλευτήρ 
(τῆρ-ος) m. = βουλευτής (Hes.), βουλευτήρ-ιο-ς berathend, Subst. 
Rathgeber (Aesch. Sept. 575 D.), βουλευτήρ-ιο-ν n. Rathhaus (Raths- 
versammlung D. Cass.); βούλευ-σι-ς f. Berathung (βουλεύσεως δίκη 
Klage, nach Harpokr.); BovAev-ue(r) n. Rathschluss, Beschluss (sel- 
tener: Rath), Demin. βουλευμάτ-ιο-ν n. (Arist. Equ. 100); Bovie(F)-La 
f. Rathsherrnwürde, fovis(J)-io-v n. = βουλευτήριον. 

(St. βελ-ο) βέλ-τερο-ς, -τατο-ς (vgl. φίλ-τερο-ς, -τατο-ς) (Superl. 
nur Aesch. Eum. 487, Suppl. 1055 D.]; (St. βελ-το) βελ-τ-ίων, 
βέλ-τ-ιετο-ς [βέν-τ-ιστο-ς Theokr. 5. 76] (mehr gewünscht =) treff- 
licher, besser, der trefflichste, beste*); ßsArıo-w verbessern .(Sp.), 
βελτίω-σι-ς f. Verbesserung (Sp.). 

Fap (erhalten in): (4ηρ-α) ἧρ-α φέρειν (Homer) Erwünschtes 
darbringen, Gunst erweisen, einen Gefallen thun (59e φέρειν Il. 
14. 132, ἐπὶ 59a φέρειν IL 2mal, Od. 3mal; ἐπίηρα φέρεσθαι sich 
Dank erwerben, ΑΡ. Rh. 4. 375°); dazu: ἐπί-ηρος χθῶν (Emped. 208), 
Compar. ἔπι-ηρ-έσ-τερο-ς (Epich. ap. Eust. p. 1441. 5). — βερνώ- 
ui9o* κληρωσώμεθα. 4άκωνες (Conj zum Ind. "βερ-νά-μεθα); βέῥ- 
deu sieben [vielleicht statt βέῴῥαι = «έρ-σαι verschrieben | 9). 

Val-ü, 

Εελ-δ. — ἔλ-δ-ο-μαι, (und häufiger d-Feid) ἐ-έλδ-ο-μαι (poet.) 
wünschen, verlangen, sich sehnen (nur Präs. Imperf.; in pass. Be- 
deutung: νῦν τοι ἐελδέσθω πόλεμος κακός, sei erwünscht, Il. 16. 
494). — ἐ-έλδ-ώρ n. (ep.) Wunsch, Verlangen (Hom. nur Acc. mit 
κραίνειν, ἐπικραίνειν, τελευτᾶν, ebenso Hes. Sc. 36, Nom. nur ἑέλ- 
doo ἐκτετέλεσται Od. 23. 54; andere Casus kommen nicht vor); 
ἔλδ-ωρ T ἑέλδωρ (nur Arkad. 124, Herodn. περὶ uov. A. 32. 24). 

val-p. 
Εελ-π. — ἕλ-π-ω (poet.) Hoffnung machen, hoffen lassen; 

(meist Med.) ἕλ-π-ο-μαι hoffen, erwarten, meinen, vermuthen 
(Hom. Imperf. stets ohne Augment 15mal, ausser ἤλπ-ε-το Od. 9. 
419; Perf. fe-foAn-a = ἔ-ολπ-α mit Prüsensbed., Plusqu. ἐ-ώλπ-ει 
statt ᾖ-όλπ-ει mit Bed. des Imperf.). — éXm-i-c (48-og) (F = u: 
μολπί-ς᾽ ἁλπίς Hes.) f. Hoffnung, Erwartung, Meinung, Glaube 
(Homer nur: ἔτι γὰρ καὶ &Anldog αἶσα Od. 16, 101. 19, 84; h. Cer. 
37); (ἐλπιδω) ἐλπίζω hoffen, erwarten, meinen, glauben (Fut. 
dni, Aor. nArsıoa)'); Verbaladj. ἀν-έλπισ-το-ς ungehofft, unerwartet, 
ἐλπιστ-ικό-ς  hoffend; aA ἔλπισ-τι, ἔλπισ-σι) ἔλπισις f. das 
Hoffen (Sp.), ἔλπισ-μα(τ) n. das Gehoffte (Sp.); ἐλπ-ωρή f. = ἑλπίς 
(Hom. nur im Nom. und stets mit Inf., dann bei spät. Dicht.)9). — 
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Dorisch ἆλπ (statt ἐλπ): ἀλπ-νό-ς (vgl. τερπ-νό-ς) in: Ém-oÀm-vo-g 
angenehm (νόστος Pind. P. 8. 84 Sohn.), Superl. ἄλπν-εστο- der 
lieblichste (ζωᾶς ἄωτον ἄλπνιστον id. I. 4. 14); ἆλπ-αλ-αῖον [wohl 
ἁλπαλ-ἐο-ν]' ἀγαπητόν (Hes.). — (a ferner erhalten in:) ἐ-λαπ- 
ινη = εἰλαπ-ίνη f. Freudenmahl, Festschmaus, Opferschmaus 
(θυσίαι καὶ λαμπρότεραι παρασκευαί Ath. 8. 362. e)”), εἰλαπινά-ζω 
schmausen (nur bei Hom. und nur Präs. Ind. und Part., ausserdem 
εἰλαπιναάξοισιν Pind. P. 10. 40), εἰλαπινασ-τή-ς Schmauser, Tisch- 
freund (nur D. 17. 577); Bein. des Zeus bei den Kypriern (nach 
Ath. 4. 174. 8). | 

val. 
vol. — v61-0 wollen, Willens sein, der Meinung sein, meinen, 

behaupten [ὅ wird vor ZU und i der nachfolgenden Sylbe zu é; 
2. Sg. *volis, *vilis, *vils, vis), 3. Sg. vol-t älter, vul-t; volu-mu-s, 
vol-lis älter, vul-tis, vol-u-nt; Conj. *vel-ie-m, vel-i-m, -ἲ-ν u. 8. w., 
Inf. *vel-se, vel-le; Imperf. vole-bam, Conj. *vel-se-m, vel-le-m, Fut. 
vol-a-m u. 8. w., Perf. colui u. s. w.], Part. vol-e-n-s willig, frei- 
willig, gern (Adv. -ter), volent-ia f. — voluntas (Solin., App. Met.); 
(Part. *vol-un-s, *volunt-tat) völuntä-s f. Wollen, Wille, Verlangen, 
Neigung," Zuneigung, Wohlwollen, Gesinnung!), volunt[at]-ariu-s 
freiwillig, Subst. der Freiwillige. — -völ-u-s: béné-volu-s (beni-) 
wohlwollend (Adv. -vole), ältere Form bene-volen-s, davon (Comp. 
und Superl.) benevolent-ior, -issimus, benevolent-ia f. Wohlwollen; 
ebenso male-völu.s (mali-) übelwollend, abgeneigt, neidisch, ge- 
hässig, ältere Form male-volen-s, davon (Superl.) malevolent-issimu-s 
(Cic. fam. 1, 7, 17. 1, 9, 40), malevolent-ia f. Uebelwollen, Abnei- 
gung, Neid, Hass. — Vol-u-mnu-s, Vol-u-mna zwei altrömische 
Gottheiten = der, die Wollende (ut bona velint Aug. d. civ. d. 4. 
21), Volumn-iu-s, ia xóm. Geschlechtsbenennung. — (no[n]volo =) 
nOlo nicht wollen, abgeneigt sein, übelwollen (2. Sg. non vis u. 8. w., 
ne vis Plaut. Trin. 5. 2. 32, 3. Sg. non vull, ne voll ibd. 2, 2, 
80. 85, nolumus, non vultis, nollis Lucil. ap. Diom. 1. p. 381, 
nolunt, Inf. nolle, Impt. noli, Imperf. nolebam, nollem, Fut. noles, 
Perf. nolui u. 8.-w.); nolunta-s f. das Nichtwollen (Enn. ap. Calpurn. 
Pis. ap. Merul. p. 563), nolent-ia id. (Tert.). — αρ οι mälo 
lieber wollen (mävis, mavuli u. s. w., Imperf. malebam, mallem, 
Fut. males, Perf. malwi u. 8. w.; ältere Formen: mavolo Plaut., 
Ter., Naev., mavelim, mavellem, mavolet Plaut.). — -vi-s du willst: 
qui-vis wer es nur sei, jeder beliebige, jeder, quam-vis wie du 
willst, so sehr du willst, so sehr auch (immer), quö-vis wohin du 
nur willst, überall bin (Plaut. Ter.), ubi-vis wo immer du willst, 
wo immer es sei, überall. — vis == «70 (vgl. amabe-ris, -re) enklit. 
== oder, -ve — -ve entweder — οἆρτ 1): 06-76, ce-u (pag. 152) 
(dies oder) oder dies hier, oder so = sowie, gleichwie, gleich 
als (cew 8$ wie wenn); ne-ve, ne-u oder nicht, und nicht, noch; 
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8Y-ve (sei-ve tab. Bant. 1. 6) 8e-U (= wenn du willst) oder wenn, 
Sive — sive, sew — seu (später seu — sive oder sive — seu) 
sei eg — sei es, mag — oder mag nun; si vis — sis, si vultis 
== sultis (Befehl, Drohung, Warnung): cave sis, fac sis, vide sis, 
adeste sultis, facite sultis u. s. w. — Conj. vel-i-s  vel-s [vgl. fer-s], 
vel wenn du willst, oder, vel — vel entweder — oder, es sei — 
oder, verstürkend: oder sogar, sogar auch, selbst, schon, beson- 
ders bei Superl. (vel maxime ganz besonders u. s. w.); vel-itti, vel-ut 
ganz wie, gleich wie, gleichsam, als wenn. 

(*val-tu Bedeutung): vul-tu-s (tus) m. Ausdruck, Miene, Ge- 
sichtszüge; (übertr.) Gesicht, Bildniss, Gestalt, Aussehen!?) (vol-ta, 
vol-torum n. Enn. ap. Non. p. 230. 15. Lucret. 4. 1209), Demin. 
vulti-culu-s m. (Cie. Att. 14. 20. 5), vultu-ösu-s (Adv. -öse) voll 
von Mienen, Grimmassen schneidend. 

val-p. 
vol-o-p, vol-u-p!*). — volüpe, völup Adv. (Plaut. Του.) ver- 

gnüglich, wonniglich, behaglich, Volup-ia f. Wonnegóttin (Varro 
l. 1. 5. 34. 45, August. c. d. 4. 8); volup-tä-s (tati-s) f. Ver- 
gnügen, Lust, Sinnengenuss, Genuss; Plur. Vergnügungen, Lust- 
barkeiten (omne id, quo gaudemus, voluptas est, wt omme id, qui 
offendimur , dolor, Cic. fin. 1. 11. 37), volupt(at]-àriu-s (Adv. -arie) 
zum Vergn. u.s. w. geh., wollüstig, voluptat-ivu-s zum Vergn. geh. 
(Fronto'ep. 2. 6); volup-tu-0su-s (Adv. -öse) voller Lust, wonne- 
voll, ergótzlich, volup-tu-ariuw-s (seltener) = voluptarius; (*volup- 
tu-s, -la-re) volupta-bili-s angenehm, Vergnügen machend (Plaut. 
Epid. 1. 1. 19); volupti-ficu-s Vergnügen machend (App.). 

Benfey KZ. VIII. 2. — Bickell KZ. XIV. 426. — B. Gl. 343b. — 
Brugman St. IV. 121 f. 166 und 79). — Christ p. 122. 229. — Corssen 
1. 316. 673. lI. 157. 171. 246. 1028. B. 888 f. N. 287 ff. KZ. III. 286. XI. 
346. 348. — C. E. 264. 539. 566. 579 f.; St. Ia. 250. V. 218. — Ebel 
KZ. IV. 163. — F. W. 181. 188. 397 f. 490. 493; F. Spr. 250. 368. — 
Gelbke St. II. 25. — Goetze St. Ib. 184 f. — Grassmann KZ. XI. 48. 
ΧΙ. 122. — Meister St. IV. 374. 16). — L. Meyer KZ. XXIII. 55. — 
Miklosich Lex. s. v. voliti p. 72. — Pauli KZ. XX. 844. 346. — Schmidt 
KZ. XIX. 382. — Schweizer-Sidler KZ. IV. 209. — Tobler KZ. IX. 262. 
— Walter KZ. XI. 440. — Windisch K. B. VIII. 16. — Zeyss KZ. XVII. 
414. — 1) C. V. I. 245. 256. 381. 6). II. 72. — 9) Clemm St. VIII. 101 f. 
— 8) C. V. I. 361. — 4) Anders Ahrens KZ. VIII. 358: zu Skr. bala 
(vis). — 5) F. W. 188. — Ahrens Z?g pg. 41: W. sarv, def, £oF, ἦρα 
φέρειν — servire. — Ameis Zus. zu Od. 3. 164: Skr. av gaudere, satiare, 
amare, Subst. avas deliciae, favor, adjumentum. — Buttmann hält 7e« für 
den Acc. Sg. zu *ng = χάρις, egen Thiersch Gr. 8. 199. 3 für den 
Ace. Pl vom Adj. Σήρος. — 6) C. V. L 171 (vgl Fritzsche St. VII. 
384) — 7) C. V. I. 118. 206. II. 45. — 8) Ueber das Suffix -o19, das 
von Wurzeln oder Verbalstämmen Abstracta bildet, ebenso -ωρη von 
solchen, in denen ein A sich findet (ἁμαρτωλή, ἀλεωρή u. 8. w.), siehe 
Düntzer KZ. XII. 5f. — 9) F. W. 1. ο. — Döderlein n. 2267: zu Λλάπτω, 
λαφύσσω „Trinkgelag“. — Gewöhnliche Ableitung: πίνει xar’ εἶλας. — 
10) Goetze St. l. c. —— 11) Curtius St. III. 388 *), — 12) Nach Corssen. 
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-- Zu Skr. va oder ziehen das Wort: F. W. 187. 491. Schweizer-Sidler 
KZ. X. 144. Zeyss KZ. XIX. 164. — 13) Fick W., Spr. l. c. — Verner 
KZ. XXIII. 99 (vgl. goth. vulthus Herrlichkeit). — Zu ghar, gvar, var 
hell sein, glänzen; vultus vom Leuchten und Abschein, vom Schein des 
Auges: Schweizer KZ. I. 154. IIT. 354 („heute noch mit fester Ueber. 
zeugung''). — Aehnlich zu vark leuchten: Corssen II. 157. Lottner KZ. 
VII. 190. — 14) Anders Corssen 1I. 597. 1024: vol-op, op = op-tare == 
den Wunsch erregend, nach Wunsch, erwünscht, gern, vergnüglich. 

2) VAR glauben, verehren. — Zend var glauben; kel. 
ver-a Glaube, vér-i-ti glauben; goth. ver-jan glauben in (uz-verjan 
übel glauben, zweifeln. — Wohl identisch mit 1) var; glauben 
— wählen, annehmen. 

var. 

Fop. — (2-Fog-m) ἑ-ορ-τή (de-m ion., Nbf. Kol. 2-Foo-u — 
ἔ-ρο-τι-ς) f. Verehrung = Fest, Festtag; (übertr.) Vergnügung, Er- 
götzlichkeit (Hom. nur Od. 20. 156, 21. 258 vom Apollofest am 
Neumond)!), us8-£ogro-g (erg. ἡμέρα) der Tag nach dem Feste, 
£opra-io-g festlich (D. Hal. 4. 74), ἑόρτ-ιο-ς id. (Sp.); ἔορτ-ι-ς (-ι-ος) 
f. = ἑορτή (Schol. Il. 5. 299); ἑορτά-ζω» ion. ὁρτά-ζω, ein Fest 
feiern, festlich begehen (Imperf. att. ἑώρταζο-ν statt noprafov, Fut. 
ἑορτάσω), ἔορτα-σ-τωιό-ς zum Feste geh., festlich, ἕἔορτα-σ-τή-ς m. 
der Feiernde (Sp.), ἑόρτα-σι-ς f. das Feiern eines F., ἑορτάσι-μο-ς 
festlich, feierlich, ἔορτα-σ-μό-ς m. - £ögrasıs, ἑόρτασ-μα(τ) nm. 
Feierlichkeit (LXX), ἑορτώδης festlich (Schol. Thuk. 5. 54). 

(Feo, Fee) βρε. — βρέ-τας [βρέ-τας zu κύ-τος, κῆ-τος, wie 
τέρ-αςο γέρ-ας zu yév-og, τέλ-ος] n. das Verehrte —= Gottesbild 
(poet., bei Spät. auch in Prosa)?). 

ver. 
vör-u-8 glaubhaft, wahr, wahrhaft, wirklich?); Adv. vere, 

verum, vero in Wahrheit, wirklich, allerdings, gewiss; veri-ía-s 
(tatis) f. Glaubhaftigkeit, Wahrheit u. s. w., ver-ax (ücis) wahr- 
redend, wahr (Adv. veraciter); vera-re wahr reden (satim vates 
verant. Enn. ap. Gell. 18. 2); verá-tru-m n. Nieswurz (das Ding, 
das Wahrheit bewirkt, weil der Gebrauch von Nieswurz das Ge- 
hirn reinigen und den Verstand schärfen sollte)*); vera*ir-ix (sc-is) 
f. Wahrsagerin (App. met. 9. 230. 4) 4): veri-dicw-s, -loquu-s = verax. 

C. E. 574. — F. W. 181. 184. 398; F. Spr. 867. — Siegismund St. 
V. 161. 52). — 1) Sonne KZ. XIII. 442*): vur kreisen; Je-Fog-rr dies 
anniversarius. — Zweifelhaft (ob für Curtius oder Sonne) Fritsch St. VI. 
118. — 2) Bugge KZ. XIX. 447: mar gerinnen — zusammengeronnen, 
verkörpert, ΠΙΝΤίά = βρέτας. — 8) Fick l. c. — Corssen I. 466: var 
decken, schützen, hüten; veru-s bewährt, begründet, wirklich, wahr. — 
Aehnlich Curtius St. VI. 278: veru-s = fest, sicher. — Corssen’s Deu- 
tung stimmt auch bei Schweizer-Sidler KZ. XVIII. 307: „gern stimmen 
wir bei, denn so sinnig und von reicher Analogie unterstützt die Deutung 
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Ascoli's aus vas ‘bleiben, sein’ ist, so ist doch immer noch unerwiesen, 
dass in diesem Worte r aus s entstanden sei. Bei beiden Ableitungen 
aber gewinnen wir ein gesteigertes a, d. h. e*. — Ascoli's Deutung aber 
stimmt ders. bei (KZ. XVII. 145): vasa, ved. υάδι gut = lat. verus „eine 
Vergleichung, die lautlich unanfechtbar ist". — 4) Corssen B. 369. 

3) VAR sprechen, verkündigen. — Zend var lehren, 
altpers. var verkündigen. 

Fap. 
Fep, (Fon) Ερη 1). — (.Feg-jo) elpw reden, sagen, aussagen, 

ansagen, verkündigen (Hom. vom Pris. nur 1. P. Sing. und nur 
Od. 2, 162. 11, 137. 13, 7; häufig Fut. ἐρέω ion. und ep. statt 
£0ö; Stamm Fon: Perf. &-Fon-xa εἴρη-κα, Fut. 3. εἰρή-σε-ται Il. 23. 
195, Aor. Pass. &66n-$n-v, Hom. nur Part. ῥηθέ-ντ-ι Od. 18, 414. 
20, 322; die fehlenden Formen ergänzen φηµί und εἶπον); Verbaladj. 
(Fen-to) ῥη-τό-ς gesagt, gesprochen, bestimmt (juo90g Il. 21. 445), 
auszusprechen erlaubt (bei Philos. und Math.: rational, ῥητό-τη-ς 
f. Rationalität); (vv-Fgmro) ἄῤῥητο-ς ungesagt, ungesprochen (ἔπος 
Od. 14. 466), nicht erlaubt zu sagen, auszusprechen (heilig, auch 
nefandus Soph. El. 196), irrational (Phil, Math.), παρά-ῤῥητος zu- 
geredet, der sich zureden, besünftigen lässt (Il. 9. 526), Pl. Zu- 
reden, monita (Il. 13. 726); ῥητ-έο-ς zu sagen (Plat. Theaet. 160b); 
-6n-0x-0-uEvov' Asyoutvov (Hes.). — (i-Fgm) eipn f. Versammlung, 
Versammlungsort (nur Il. 18. 531 εἰράων προπάροιθε, dazu Schol. 
τῶν βουλευτηρίων, ἀγορῶν und Hes. Th. 804)?). — (2-Fen-vn) eipn-vn 
(dor. eipe-ve, böot. ἱρά-να Ahr. 1. 189) f. Verabredung, Friede?); 
Εἱρήνη die Friedensgóttin (in Athen seit 449 v. Chr. verehrt), 
Frauenname (Irene), εἶρην-αἴο-ς friedlich, ruhig; eiggv-eio-v nm. 
Friedenstempel (D. Cass. 72. 24), eignv-ıxo-s den Fr. betreffend, 
friedlich, εἴρην-έ-ω im Fr. leben (Sp.), εἶρην-εύ-ω Frieden stiften, 
beruhigen, (intr.) Fr. halten, εὐρήνευ-σι-ς f. Friedensstiftung (Iambl.). 
— (Fon-u) ῥῆ-ει-ς f. das Sagen, Sprechen, die Rede, Sage (Hom. 
nur Od. 21. 291), Redensart (Gramm.), Demin. ῥησί-διο-ν, ῥησεί- 
διο-ν n. — ῥή-τωρ, Kol. fgr-voo, (τορ-ος) m. Redner, Sprecher; 
später: Lehrer der Beredsamkeit, Redektinstler, Prunkredner (rhetor, 
— oraior Nep. Epam. 6. 3), ῥητορ-ικό-ς den Redner, Sprecher be- 
treffend, rednerisch, ῥητορ-εύ-ω Redner u. 8. w. sein, ómroos(J)-la 
f. Rede eines Volksredners, Schmuckrede, auch Beredsamkeit; ῥη- 
τήρ (rje-og) m. Redner, Sprecher (Il. 9. 443 und sp. Dicht.) — 
ῥή-τρη iom, ῥή-τρα (el. «ρά-τρα), f. Verabredung, Vertrag (Od. 
14. 393); Wort, Spruch, Ausspruch, bes. Oracelspruch; bes. auch 
ῥῆτραι die ungeschriebenen Gesetze des Lykurgos; Sprache, Rede; 
Volksversammlung (Lykophr. 470), ῥητρ-εύ-ω δίκας Recht sprechen 
(id. 1899). — ῥῆ-μαί(τ) n. Gesagtes, Wort, Ausspruch, Spruch (Zeit- 
wort, Gramm.), ῥηματ-ικό-ο zum Wort u. s.w. geh. (das Verbum 
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betreffend, Gramm.); Demin. ῥημώτ-ιο-ν» ῥήματ-(όκ-ιο-ν n. — ῥή-μων 
(uov-og) = ῥήτωρ; κομπο-φακελο-ῤῥήμων — κόμπους καὶ φακέλους 
λέγων (komischer Spottname des Aeschylus in Arist. Ran. 839, 
der gleich ganze Bündel von Bombast im Munde führt, etwa 
„Bombastsaumlastenredner“ Kock; „prunkbündelwortig“ Pape)*). 
— (παν-ρητ-ια) παῤ-ῥης-ία f. — das Alles sagen — freies Reden, 
offenes Reden, FreimuthP), παῤῥησιά-ζο-μαι frei reden (Imperf. 
ἐπαῤῥησιαξό-μην, Perf. πε-παῤῥησία-δ-μαι), παῤῥησια-σ-τή-ς f. der 
freimüthig Redende, παῤῥησια-σ-τ-ικό-ς zum fr. Reden geh., geneigt; 
Adv. παῤῥησιωδέσ-τερον (D. Sic. 15. 6). 

var 9). 
(var-dha) ver-bu-m n. (umbr. verf-ale) Wert, Plur. Worte; 

Meinung, Rede, Ausdrücke (grammat. das Verbum), verb-ali-s aus 
Worten bestehend (zum Verbum geh.), verb-ösu-s wortreich, weit- 
läuftig (Adv. -ose), verbosi-ta-s f. Wortfülle, Gesprächigkeit (Prudent, 
Symm.); verbi-géna der durchs Wort geborene Christus (Prudent.); 
verbigera-re disputiren (App.). — -verb-iu-m n.: ad-verb-iu-m das 
Adverb, Nebenwort, ἐπίῤῥημα (adverbium est pars orationis, quae, 
adjecto verbo, significationem ejus implet. aique explanat, Diom. 1. 
p. 398 P.), prae-verbiu-m Vorwort, Präposition, pro-verbiu-m Sprich- 
wort, veri-verbiu-m das Wahrreden (qwi superes veriverbio Plaut. 
Capt. 3. 4. 36). 

Allen St. III. 221. 228. — C. E. 345. — Düntzer KZ. XV. 3. 81 Ε. 
— Ebel KZ. IV. 169. — F. W. 896; F. Spr. 367. — Froehde KZ. XXII. 
264. — Meister St. IV. 378. 406. 11). — Biegismund St. V. 200. 18). — 
Tobler KZ. IX. 246. — 1) Anders B. Gl. 267b: bhru dicere, loqui. — 
Wieder anders Schweizer-Sidler KZ. III. 877: svar (auch für den Begriff 
des Glanzes verwendet, vgl. φηµέ und φαίνω u.s. w.). — Die Formen 
des Verbums siehe C. V. I. 276. 6). 804. 2). II. 128. 400. — 2) S. W. 
&. v. (vgl. Spitzner) — 3) Vgl. V. II. 128 f. — 4) Vgl. G. Meyer KZ. 
XXII. 21. — 5) H. Uhle Jahrb. für class. Philol. 1876. Heft 8, pg. 567 f. 
— Aehnlich Sch. W. s. v. (πᾶν, ῥῆσις). — 6) W. ghar lwcere, splen- 
dere: Aufrecht umbr. Sprachd. I. p. 101. — B. Gl. 112b: gar sonare: 
verbum e gverbum, sicut vivo e gvivo. Ebenso Schweizer-Sidler KZ. I. 
154. XIII. 309 („vielleicht nicht ungereimt'*. — Corssen I. 171. B. 202 
zweifelhaft. — Vgl. J. Schmidt KZ. XXIII. 339: lat. verbum, got. vaurd 
aus *verdha-m, preuss. wirds Wort, lit. vàrdas Name. 

4) VAR triefen, fliessen, — Skr. ΥΓ n. 1) Wasser, im 
Rinnsal, 2) stehendes "Wasser, Teich; vari n. Wasser (PW. VI. 
934. 940); Zend vära m. Regen. 

var = οὗρ. 
οὖρ-ο-ν n. (urspr. Wasser, dann das Wasser der Blase, vgl. 

Wasser abschlagen) Urin, Harn, οὐρέ-ω harnen, pissen (Imperf. 
wohl &-Fog- ἐ-ούρ-ουν. Fut. οὐρή-σο-μαι, Aor. ἐ-ούρη-σα, Perf. ἐν-ε- 
ουρη-κότας Aristoph. Lys. 402), οὕρη-τ-ικό- zum Harnen. geh., 
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geneigt, Urin treibend; oden-rig (τῇρ-ος) m. Pisser, Uringang, 
οὐρη-τῷ- «{-ς ({δ-ος) f. Urintopf (οὐρηϊνὸν ἀγγεῖον Suid. ); (οὐρη:τι) 
οὔρη-σι-ς f. das Pissen, Urinlassen, dazu Desid. οὔρητι-άω, over 
σεί-ω; οὔρη-μαίτ) n. Urin, Hayn, οὔρη-θρα f. Uringang, οὐρη-ρό-ς 
zum Urin geh.; οὐὖρ-αχό-ς m. Urinleiter im Nabel des ungebornen 
Kindes (Hippokr.); ove-«vn f. Urintopf. — οὐρ-ία f. ein Wasser- 
vogel (Athen. 9. 395. e); Οὐρ-ία, dor. Ὕρ-ία, f. ein See bei Oeniadä 
in Akarnanien. — ἀρός' λιβάδιον (Hes.). 

var = fr. 
ür-Ina f. — οὔρον, urin-üli-s = οὐρητικός, als Subst. urin-al 

— οὐρητρίς (οὐροδοχεῖον Gloss. Philox.). — Urinä-ri (-re) unter- 
tauchen (urinare est mergi in aquam Varro 1. Ἱ. 5. 126, vgl. sub 
aqua ranae diu urinantur Plin. 11. 37. 72), urinä-tor (tör-is) m. 
Taucher. — Ur-ia f. Seestadt in Apulien (Plin. 3. 11. 16). 

Ascoli KZ. XVI. 120. — B. Gl. 858b. — B St. VII. 351. 63). 
— Bugge KZ. XX. 99 f. — Corssen I. 171. 312. B. 238. — C. E. 851; 
C. V. I. 116. 19). — Ebel KZ. IV. 166. — F. W. 188. 481. — Froehde 
KZ. XXII. 263. 1). — Pott KZ. X. 263. — Windisch K. B. VIII. 44. 14). 
— Bugge*l. c. fügt zu den Zusammenstellungen von Curtius und Fick 
aus dem German. noch hinzu: alin. &r n. feiner Regen, Nebelregen, 
oet. auch Wasser, srigr, uürwgr benetzt, thauig; ags. rig, altn. 

yra in feinen Tropfen fallen lassen. 

6) VAR verhüllen, bedecken, umschliessen, umringen; 
zurückhalten, gefangen halten; abhalten, hemmen, weh- 
ren. — Skr. var (vr, vr) id. (PW. VI 696). 

A) Verhüllen, bedecken, umschliessen, umringen‘). 

var. 

(Feg-eg) ion. ep. eip-oc n. (das Deckende =) Wolle, ἔρ-ιο-ν, 
ion. ep. εἴρ-ιο-ν n. 14.3): (ἐρεσ-εο; ἐρέ-εο-ς) ἐρε-οῦ-ς, ἐρ-έν-εο-ς; ion. 
εἶρ-{ν-εο-ςο wollen, von Wolle; εὔ-ερος schönwollig, κολ-ερός kurz- 
wollig. — (var-ana, Skr. wr-ana, Fag-av, durch Synkope) Fap-v, 
(pav) r ρη- -v5): (ἀρήν Nom. ,ungebr) &Qv-0g, &Qv-[, ἄρν-α, Pl. 
ἄρν-ες, ἀρνῶ-ν, ἆρν-άσι, ion. ἄρν-εσσι, ἄρν-ας m. {. Schaf, Widder, 
bes. das junge Schaf, Lamm (ἀρὴν τὸ τοῦ προβάτου ἔγγονον Β. Α. 
7. 11), Demin. dgv-lo-v n., (auch) Schaffell, Vliess; ἄρν-ειο- ge vom 
Lamm oder Schaf; ἄρν-ειό-ς m. Schafbock, Widder; ἀρνό-ς m. Lamm 
(Sp.); ἀρν-ακ-ί-ς ( {δ-ος) f. Sehafpelz. — ἀρν-εύ- " (Bockssprünge 
machen —) Kunstsprünge machen (Lykophr.), ἀάρνευ-τήρ (τῆρ-ος) 
m. (eig. Bockspringer, weil die Bócke den Kopf zur Erde haltend 
springen) Taucher (der sich kopfüber in's Wasser stürzt  xvfi- 
στητήρ) (Il. 12, 386. 16, 742. Od. 12. 413, Schol. παρὰ τοὺς 
&gvag)*); ἀρνευ-τή-ς m. ein Fisch (Taucher, συνεχὲς ἐξάλλεται Ath. 
7. 804. ο): βαρν-ίο-ν ἀρνίον. βάρ-ιχοι ἄρνες Hes.; ὕπ-αρνος mit 



— 805 — 

einem Lamme unter sich, ein Lamm säugend (Eur. Andr. 558). — 
priv m. Schaf, Lamm (bei spät. Dicht.), ῥην-ικό-ς vom Sch. (Hippokr.), 
ῥῆν-ι-ο, ῥῆν-ιξ f. = ἀρνακίς (Lex.); in Compositis: (zoÀv-Fgqv) 
πολύῤῥην (ην-ος) schafheerdenreich (Il. 9, 154. 296), πολύῤῥηνο-ς 
id. (Od. 11. 257); ὑπό-ῤῥηνος = ὕπαρνος (nur Il. 10. 216)°). — 
(Fag-vo, Fig-vo, Fig-vo, Fgi-vo) fi-vó-c (yeivos Bol, Hes.) m. f. 
Fell, Haut, Schild (aus Rindsleder gemacht), Nbf. ῥίνο-ν n. Haut 
(IL 10. 155. Od. 5. 281)°), ῥινό-ω mit Leder überziehen (εὔ-ρι- 
vog" καλῶς ἐῤῥινωμένος Schol Par. ap. Rh. 3. 1299). 

Fap-avo. — (Skr. eáruna der Umfasser des Alls PW. VI. 
124) οὐρ-ανό-ς (dor. ὠρανό-ς, lesb. dgevo-g, ὄρανο-ς) m. (das 
deckende) Himmelsgewólbe, Himmel; (inwiefern der Wohnsitz der 
Götter, der Olympos, in die obere Luft reicht, ist der οὐρανός 
auch) Wohnsitz der Götter; (tibertr.) Zelthimmel, Zeltdach, Gaumen 
(nach der Gestalt benannt), personif. Οὐρανό-ς m. Sohn des Erebos 
und der G&a [mit der er die Titanen und Titaniden, die Kyklopen 
und die Hekatoncheiren zeugte]9); οὐρανό-θεν vom H. her oder 
herab, οὐρανό-θι am oder'im H., οὐρανό-σε gen H.; Demin. ovQav- 
ίσκο-ς] οὐράν-ιο-ς himmlisch, am, im, vom H.; (übertr.) gewaltig, 
gross, ἔπ-ουράνιος id., ὑπ-ουράνιος unter dem H. befindlich, Οὐραν-ία 
f. eine Muse, eine Nymphe, Bein. der Aphrodite (im Ggs. der 
gemeinen Πάνδημος); Οὐρανί-ων —  οὐράνιος, Subst. Pl. die Himm- 
lischen, caelites; die Söhne des Uranos, die Titanen (Il. 5. 898. 
Hes. Th. 461); οὐρανό-ει-ς, οὐρανο-είδης ‚himmelähnlich, den H. 
betreffend; οὐρανό-ω in den H. versetzen, vergöttern (Sp.), οὐράνω- 
σι-ς f. das Versetzen u. s. w. (Eust.), οὐρανί-ζομαι an den H. reichen 
(Aesch. frg. 492 ap. Phot.); οὐραν-ία f. ein Ballspiel, wobei man 
den Ball hoch in die Luft schlägt (Poll. 9. 106), οὐρανία-ζω den 
Ball hoch in die L. schlagen. 

varu. — Skr. wr weit, geräumig, ausgedehnt, gross,. vár-as 
n. Weite, Breite, Raum; vgl. vara m. Umkreis, Umgebung, Raum 
(PW. I. 999. VI. 717). 

j εὖρυ (: varu = νεῦρο-ν : nervu-s): εὐρύ-ς (εὐρεῖα, ion. εὐρέα, 
εὐρύ) weit, geräumig, ausgedehnt, breit (Hom. Acc. εὐρέα st. 
εὐρύ-ν in: εὐρέα πόντον, κόλπον. εὐρύ auch als Adv.; Comp. εὐρύ- 
τερο-ς ΠΠ. 3, 194. 23, 427) 7); εὐρύ-τη-ς (τητ-ος) f. =  εὖρος (Sp.); 
εὐρύ-νω breit, weit machen, weitern, ausdehnen (Aor. εὔρυναν Od. 
8. 260, Pass. εὐρυνθεῖσα D. Per. 92). — (εὖρ-εσ) eüp-oc n. — Skr. 
vár-as (Hom. nur Od. 11. 312), in Prbsa gewöhnlich bei Maass- 
bestimmungen. — εὖρυ-: εὖρυ-άγυιος weitstrassig, -Plag weitgewal- 
tig, weitherrschend, -κάρηνος breitköpfig, breit u. 8. w. — ἐρὶ- un- 
trennbare Particel, den Begriff des Wortes wie ἀρι (pag. 47) ver- 
stärkend (meist in poet., bes. epischen und lyr. Me έρι- 
αυχήν hochhalsig, ἔρι-βρεμέτης (pag. 611), ἐρί-ηρος (pag. 48), ἐρι- 
κύδης sehr ruhmvoll, ἐρίμυκος laut brüllend u. s. w."). 



— 896 — 

val. | 
(FoA-0) οὖλ-ο-ε (wollig =) kraus, dicht (οὔλη λάχνη, οὖλαι 

κόµαι), übertr. vom Geschrei: laut, stark (οὖλον κεκληγότες ll. 17, 
756. 759)°), οὐλό-τη-ς (τητ-ος) f. das Kraussein; οὖλο-κάρηνος dicht, 
reich behaart (Od. 19. 246). — (Fal-vo) µαλ-λό-ς m. Vliess, Zotte, 
Flocke, Haarlocke!9); δρακοντό-μαλλοι (Γοργόνες Aesch. Prom. 799 D.) 
drachen-, schlangen-lockig; πηγε-σί-μαλλο-ς (vgl. pag. 457) dicht- 
wollig, dichtvliessig (nur Il. 3. 197, cujus lama compressa, densa 
est)!'); (Ἐμαλλό-ω) µαλλω-τό-ς mit dichter Wolle versehen (χιτών, 
χλαμύς), μάλλω-σι-ς f. das Bekleiden mit W. (Schol. Pind. P. 4. 407 
— μαλλός); Kll-ıxa" χλαμύδα κατὰ Θετταλούς. Of ἰδιῶται γαλλικά qaot 
ταύτην (Suid.). — (4.ελ-νου «ελ-λο) μῆλο-ν ion. att., μεῖλο-ν bóot., 
μᾶλο-ν dor., n. (poet., nicht in Prosa) Schaf, Ziege, Pl. kleines 
Vieh, bes. Schafe und Ziegen 13) (metapl Gen. Plur. µηλ-ότ-ων 
Lykophr. 106), µήλ-ειο-ς von Schafen; (* µηλό-ω) µηλω-τή f. Schaf- 
fell, µηλω-τή-ς., böot. μηλᾶα-τᾶ-ς», m. Schafhirt. — (-Fin-veg) λῆ-νος n. 
Wolle. — (.FoÀ-o) οὖλ-ο-ν n. (meist Pl) Zahnfleisch (eig. volva, 
Hülle); οὔλ-ι-ς (ιδ-ο-ς) f. id. (Alex. TralL)!5) — (Fei-og) ἕλ-ος n. 
urspr. verdeckte Gegend = bewachsene Niederung, Wiesenland, 
Bruch (δίυλον δάσος Suid.; ὑγρὸς καὶ δασὺς τόπος Et. Gud., σύμφν- 
τοι» σύνδενδροι τόποι (τβπιτη.) 1); Ἕλ-ος n. Seestadt in Lakonien 
am lakon. Meerbusen, unfern vom Ausfluss des Eurotas; später 
ward sie von den Spartanern zerstört und die Einwohner wurden 
zu Leibeigenen gemacht, daher: EiA-wc (ωτ-ος), seltener Εἰλώτ-η-ς, 
m. der spartanische Leibeigene, Helot!9), εἴλωτ-ικό-ς helotisch, 
εἷλοτ-εύ-ω ein Helot sein, ellwre(F)-ia f. Helotenstand, Leibeigen- 
schaft. — (f = v) Ὑέλ-η (Herod. 1. 167), Οὐελ-ία (Dion. Hal. 1. 
20), später 'CAéa f. die Stadt Velia in Lucanien, Kolonie der Phokäer 
(Strabo 6. 962) 19), — (Far-Ffı, Fair?) Ἠλι-ς (19-05) f. = Tiefland, 
Hohlland, westl. Landschaft im Peloponnes 11), («αλ-ήνοι C. I. nr. 11) 
Ἠλ-εῖοι die Eleer, Βολο-έντ-ιοι (kret.). 

B) Zurückhalten, gefangen halten. 
var. 

Εαρ 18). — (Fapja, ἀρ-ω) αἱρ-έ-ω festhalten, fassen, er- 
greifen, nehmen; (übertragen) zu sich nehmen, an sich nehmen, 
annehmen, erlangen (anlaut. f noch deutlich erhalten in: ano- 
αιρεῖσθαι ll. 1. 230 und Imperat. ἀπο-αέίρεο ibd. 275, aus ἆπο- 
αιρέεο synkopirt mit Zurückziehung des Accentes) (αἴρε: Aor. Pass. 
no&-In-v, Fut. αἱρε-θή-σο-μαι, Verbaladj. αἴρε-τό-ς αἱρη: Fut. 
αἱρή-σω» -όομαι, Perf. nen-xa, -μαι, ion. ag-wipn-ueı, 8. pag. 897 
FaÀ; ἀρ-έ-σθαι nehmen, lokr. Inschr. aus Naupaktos Z. 32, wohl 
Aorist); Verbaladj. efoer-0-c, -έο-ς zu nehmen, wünschenswerth, 
αἴρετ-ικό-ς auswählend (ketzerisch, Eccl); αἴρε-σις f. das Nehmen 
== Eroberung, Wahl, Streben, Vorsatz, Gesinnung; Philosophen- 
schule; Sekte (Sp.), α[ρέσι-μο-ς einnehmbar (τεῖχος Xen. Kyr. 5. 2. 2); 
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τιδ-ος). f. die \Auswählende (V. T.), αἱρετ-άω, αἱρετίζω wählen 
(N. T. Eecl), αἱρετι-σ-τή-ς mi. einer Partei, Secte angehörend (Sp.). 

val. 
Εελ: Aorist zu αἱρέω: εἷλ-ο-ν und ep. ἕλ-ο-ν (Inf. &siv, ep. 

ἑλέειν, Iterat. ἕλ-ε-σκ-ο-ν Il. 24. 752. Od. 8, 88. 376. 14, 220; 
Med. sMo-unv, Sp. εἰλά-μην); Verbaladj. ἕλ-ε-τό-ς greifbar, ergreifbar 
(IL 9. 409). — ἕλ-ωρ (ωρ-ος) n. (Hom. nur Nom. Acc.) Raub, 
Fang, Beute, ἑλώρ-ιο-ν n. id., eigentl. Beutestück (nur Il. 1. 4 
und Ap. Rh. 2. 264). .— ἀφαιλησέσθαι (kret.) [bildet die Brücke 
zwischen αἱρέω und sov]; &v-sÀóo9w (Inschr. aus Tegea) Impt. 
— dqv-lovr-re(r), vgl. ἀνελέσθω -—— dw-sÀsv-ro(r) — Fai: ἁλ-ί- 
CK-o-ucı gefangen, erobert, eingenommen werden, (bei den Att. 
meist gerichtl Ausdruck) ertappt, überführt werden (Präsensst. 
und Fut. nicht bei Homer, Imperf. stets ἥλι-σκ-ό-μην; St. ἆλο, 
ἆλω: Fut. ἁλώ-σο-μαι, Aor. E-@Aw-v, ἤλω-ν, dies bei Hom. nur Od. 
22. 230, Conj. &Àó, ep. ἁλώω, Opt. ἆλο-ίη-ν, ep. &Ao-v, Inf. αλῶ- 
vor, Part. ἁλού-ς, αλόντ-ε ll. 5. 487, dazu Ameis-Hentze: die Ver- 
längerung des Anlauts α ist aus der Fähigkeit, die Liquida zu 
dehnen, herzuleiten, wie in ᾖλῦος Il. 21. 318, Perf. ἤλω-κα. att. 
ἔ-άλω-κα); ἅλω-σι-ς f. das Einnehmen, die Eroberung, Verurtheilung 
vor Gericht (Plat. Leg. 11. 920. a), ἁλώσι-μο-ς einnehmbar, leicht 
zu erobern, zu fangen, zu gewinnen. 

C) Abhalten, hemmen, wehren; drängen, sperren. 

d αἴρεσια-ω) αἰρεσιώ-τή-ς m. Ketzer, fem. ὥ-τ-ς (Eccl); αἱρέ-τι-ς 

val!?) 
FaA, Εελ. — (feAjo) εἴλω, εἰλ-έ-ω, εἴλλω, Hol. ἕλλω, dor. 

f«Àio, drängen — in die Enge treiben, zusammendrüngen, ein- 
schliessen, einengen, einsperren, absperren; Med. sich zusammen- 
drängen, sich sammeln (von εἶλω Homer nur Part. Präs. s/Aó-uevo-c 
Il. 5, 203. 782. 8, 215; sonst εἰλέω; Fut. eA-j-00, Perf. εἷλ-ή-μαι, 
Part. Aor. εἶλ-η-θεί-ο; epische Formen sind: Aor. 3. Pl. ἕλ-σα-ν, 
Inf. ἆλ-σαι neben ἐ-έλ-σαι Il. 21. 295, Part. &-se-c; Aor. Pass. 
&-aAn, 3. Pl. ἄλ-εν Il 22. 12, Inf. ἆλ-ῆ-ναι, ἀλ-ή-μεναι, Part. 
al-el-s, Perf. ἐ-έλ-μεθα. Part. ἐ-ελ-μένο-ς; Perf. &ol. ἐ-γαλ-, ε-ὐάλωκα): 
γηλουμένοις συνειλημμµένοις. γήλεσθαι' κατέχεσθαι. γηλιᾶσθαι' κατ- 
έχεσθαι. γελώμενοι κατεχόµενοι (Hes.); ἐγ-ηλ-η-θίωντι —= ἔξειλι- 
Θῶσι (tab. Heracl. 13. 104); βέλη-μα᾽ κώλυμα. φράγμα. «4ακῶνες 
(Hes.). — (ελα) εἴλη (tarent. βείλη, lakon. βείλα), att. contr. 
iAn, f. eine zusammengedrängte Schaar, Rotte, Haufe, Versamm- 
lung, Soldatenabtheilung, bes. in Lakedämon (vgl. ἁπ-έλλαι' σηκοί, 
ἐκκλησίαι Hes.), εἶλη-, εἶλα-, ἱλή-, ἶλα-δόν schaarenweise; Ἰλ-εύ-ς 
(und f = ο) Οἶλ-εύ-ς m. König in Lokris, Gemal der Euriopis, 
Vater des lokrischen Aias und des Medon, Ἰλιά-δη-ςο, Οἰλιά-δη-ς 
Sohn des Oileus -- Aias. — ὅμ-ῖλο-ς (ὅμιλλος) m. dichte Schaar, 
Versammlung, Menge, (in der Ilias bes.) Kriegsschaar, Gedränge, 

Vanidek, etym. Wörterbuch. 57 



— 898 — 

Getümmel, Kriegsgetümmel ®), ὅμιλα-, ὁμιλη-δόν schaarenweise; 
ὁμιλ-ία f. das Zusammensein, Gemeinschaft, Umgang; ὁμιλ-έ-ω zu- 
sammensein, Gemeinschaft, Umgang haben, umgehen, verkehren; 
im feindlichen Sinne: zusammentreffen, handgemein werden, käm- 
pfen, ὁμιλή-τό-ς mit dem man umgehen kann, ὁμιλητ-ικό-ς gesellig, 
umgänglich, ὁμελη-τή-ς m. Gesellschafter, Zuhörer, Schüler, fem. 
ὁμιλη-τρ-ία. -I-s ({δ-ος), ὁμίλη-μα(τ) n. Gegenstand der Unterhaltung, 
Verkehr. — (Ffei-ae) εἷλ-αρ n. (nur Hom. und nur Nom. Acc. Il. 
7, 338. 437. 14, 56. 68. Od, 5. 257) Umhegung, Schutzwehr 
(κύματος gegen die Woge). — (Fol =) οὐλ: οὐλ-αμό-ε m. Ge- 
dränge, Gewühl, Getümmel, Schaar (Hom. stets ἀνδρῶν Il. 4, 251. 
273. 20, 113. 319) 11): später: Reitergeschwader (vgl. yóAeuoc 
Hes.). — (ἑκ-ολ) ἐξ-ούλη-ς δίκη Process wegen Aussperrung, Ver- 
drängung von seinem Eigenthum, von Benutzung des zustehenden 
Rechtes. — (ἆ copul.??) (a-FoA-v-es) ἀ-ολ-λ-ής zusammengedrängt, 
dichtgedrängt, in Haufen, in Menge (sehr oft bei Hom., seltener 
bei den Folg.), &oAM-fo versammeln, zusammenbringen (Aor. Hom. 
ἀόλλι-σα, ἀολλί-σ-θη-ν), ἆολλη-δόν --- ἰληδόν (Sp.); ἀ-ελλ-ής id. 
(nur Il. 3. 13 κονίσαλος ὤρνυτ᾽ ἀελλής Staubschwall, Staubwirbel), 
contr. (ἆ = &) ἅλ-ής (oft bei Herod., auch Hippokr.). 

Εαλ e ἆλ 5). — ἅλις Adv. dichtgedrängt = angehäuft, 
haufenweis, zahlreich, hinlünglich, genug. — ἁλ-ία f. Versammlung 
(ἁλιαία f. id. Schol. Eur. Or. 896), aAl-fo versammeln; ἡλι-αία f. 
Name des Geschwornengerichtes in Athen (6000 Richter, 600 aus 
jeder der 10 Phylen, zerfallend in 10 Abtheilungen zu 500, εο 
dass noch 1000 Ersatzmänner blieben), ἤλια-κό-ς die Heliaia, den 
Gerichtshof betreffend, ἡλιά-ζω ein Richter in der H. sein, ἡλια- 
σ-τή-ς m. Richter in der H., nAıa-o-r-ıx0o-s den R. in der H. be- 
treffend, ἠλία-σι-ς f. das Richteramt und die Gerichtssitzung in der 
Heliaia. 

ἁλ-υ (F geschwunden) — ἄλυ-ει-ς f. Kette, tibertr. Bedräng- 
niss, Absperrung,.Demin. ἆλυσ-ίδιο-ν, -είδιο-ν n., ἀλυσιδ-ό-ω ketten, 
anketten (Sp.), ἀἆλυσιδω-τὸ-ς θώραξ Kettenpanzer; ἆλυ-σ-μό-ς m. Be- 
drängniss, Bangigkeit, ἀλισμώδης ängstlich (Hippokr.). 

D) Wehren = wahren, hüten, schützen. 
var?*), 
Fep, Fep-x. — (St. Fep-x-es) ἕρ-κ-ος n. geschützter, umhegter 

Ort, Gehege, Haag, Zaun; Hof, Vorhof, Gehöft; übertr. Schutz, 
Abwehr39), Demin. ἑρκ-ίο-ν n.; &gx-eio-s, att. ἔρκ-ειο-ο, das Gehege 
u. 8. w. betreffend; Beiw. des Zeus: hausbeschützend (der als sol- 
cher einen Altar im Vorhof hat) (ἐρκεῖοι = penates D. Hal. 1. 67); 
ἑρκ-άνη f. = ἕἔρκος (Themist. 23); ἑρκ-ῖτη-ς m. ein Knecht auf 
dem Gehöft, auf dem Lane (Ath. 6. 267.c). 

Fep-u. — St. épu, ion. ep. auch (Z-Fegv, à&-/gv) eipu wahren, 
hüten, schützen, schirmen (3. Pl. εἰρῦ-αται und εἰρύ-ατ Π. 4. 248, 
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Inf. ἔρυ-σθαιε, εἴρυ-σθαι, Imperf. 2. Sg. Eev-00, 3. Sg. εἴρυ-το. Epv-ro, 
3. Pl. εἴρυ-ντο, ion. εὐρύ-ατο; Aor. ἐρῦ-σα-το, ἐῤῥύσατο Il. 15, 290. 
20, 194. Od. 1. 6, Fut. ἑρύ-σσεται; ἔρυ-το im pass. Sinne Hes. Th. 
304; vgl. ἐρύω pag. 906 f.?69). — ἔρυ-μα(τ) n. Schutz, Schutzwehr, 
Schirm (χροός Il. 4. 137), Demin. ἐρυμάτ-ιο-ν n.; ἐρν-σ-μό-ς m. = 
ἔρυμα (ἐπηλυσίης πολυπήµονος h. Cer. 230). — (ἔρυ-μενο, Part. zum 
Adj.) ἐρυ-μνό-ς befestigt, geschützt?”), ἐρυμνό-τη-ς (τητ-ος) f. Be- 
festigung, Festigkeit, ἐρυμνό-ω fest machen (E. M.), ἐρυμνά-ο-μαι — 
ἐρυμνόομαι (Suid.) — Ἐρύ-μανθο-ς (vgl. Berg, Burg von Bergen) 
m. hoher Gebirgsstock an der Gränze von Arkadien, Elis und 
Achaia (Od. 6. 103), jetzt Olonos. — ἑρυ-σί-πτολι-ς stadtschirmend, 
Beiw. der Athene (Il. 6. 305, Bekk. II. ῥυσίπτολις). 

Εερυ-κ: &pü-k-w (meist poet.) abwehren, abhalten, zurtick-, 
auf-, fest-, an-halten, hemmen; Med. sich zurückhalten, verweilen *®) 
(Imperf. bei Hom. stets ohne Augm. ἔρυχε, Aor. nova, ἔρυξα; 
dazu Aor. *Jegvx-Fogx, *Fepun-fon = ἠρύκ-απ-ο-ν, ἐρύκ-ακ-ε, Inf. 
ἐρυκακέειν): ep. Nebenf. ἐρυκ-άνω (Imperf. ἐρύκανε Od. 10. 429), 
(Weiterbildung) ἐρυκαν-ά-ω (nur Od. 1. 199 ἑἐρυχανόω 0’ ἀέκοντα 
und Quint. Smyrn. 12. 205 ἐρυκανόωσα µάχεσθαι). 

(Fegv synkopiert) Ερυ. — ῥύ-ο-μαι (= St. ἐρυ) aufhalten, 
hemmen (Fut. ῥύ-σο-μαι, Aor. dd6voa-unv, ep. auch 6vod-unv, Imper. 
60-00; Nbf. des Inf. Prüs. ῥῦ-σθαι N. 15. 141, Imperf. 3. Pl. 
ῥύατ᾽ st. ἐῤῥύοντο Il. 18. 515. Od. 17. 201; von *6v-ox-o-uaı 2. Sg. 
Imperf. ῥύσκευ Il. 24. 730; ὃ im Präs. Imperf., v in den abgeleit. 
Tempp. vor o, doch $voaunv Il. 15. 29)? ῥῦ-ει-ς f. Rettung, 
Befreiung (Eust.); ῥύ-σι-ο-ς rettend, befreiend, als Subst. n. — 
ῥῦσις (Lösegeld Lex.); pu-Tfjp (τῆρ-ος) m. Beschützer, Bewacher 
(Od. 17, 187. 223), ῥύ-τωρ (τορ-ος) m. id. (Aesch. Sept. 319 a 
ῥυ-σ-τή-ς id. (Sp.), ῥῦ-τρο-ν n. Lohn, Opfer für Rettung (Hes.), 
ῥῦ-μα(τ) n. = ῥῦσι (Trag.). —  fuct-: ῥυσί-βωµος die Altäre 
schützend, rettend (Aesch. Eum. 920 D.), ῥυσί-διφρος den Wagen 
bewachend, lenkend (Pind. I. 2. 21), ῥυσί-κοσµος die Welt er- 
lósend (Sp.), ῥυσί-πολις s. oben ἐρνσί-πτολις (Aesch. Sept. 129 D.). 

Fop. — ὅρ-ο-μαι Acht haben, die Aufsicht führen (nur: ἐπὶ 
ὕρονται führen die A. darüber Od. 14. 104, Impf. ἐπὶ ὄροντο Od. 
3. 471, Plusqu. ἐπὶ ὁρ-αρ-ει IL 23. 112). — ὤρ-α, ion. ὥρ-η, f. 
Hut, Sorge, Beachtung, Berücksichtigung; οὐδενόσ-ωρο-ς nicht zu 
achten, verächtlich, nichtswürdig (nur Il 8. 178 τείχεα); βωρού’ 
ὀφθαλμοί — die Gewahrenden (Hes. Suid.), ἄ-ωρο-ς ἀφύλαχτος 
(Hes.). — (Fop-o-g) οὖρ-ο-ς m. Aufseher, Wächter (Od. 15. 89; 
stets von Nestor. οὖρος ᾽4χαιῶν Hort der Achäer; von Achilleus 
Pind. I. 7. 55: οὖρος Alanıdav)”), οὐρέ-ω bewachen (Schol Par. 
Ap. Rh. 4. 1614); (Fı-Fog-o) T-wpo-c m. id. (Apoll. D. pr. p. 70). 
— ἆρκτ-οῦρο-ς Bärenhüiter, der in der Nähe des grossen Bären 
oder Wagens stehende Stern (ßowrms Od. 5. 272), dessen Spüt- 

67* 
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aufgang in's letzte Drittel des Februar, dessen Frühaufgang in 
die erste Hälfte des September fällt. — ἐπί-ουρο-ς ep., ἔφ-ορο-ς 
m. — ovgoc (ἔφοροι bes. in Sparta fünf angegehene Beamte, welche 
die Gewalt der beiden Könige mässigen und im Gleichgewicht 
halten sollten). — Ἐφ-ύρα, ion. -ύρη (v &ol.), f. = ἐπ-ωπή Warte, 
der alte Name von Korinth; alte pelasg. Stadt am Flusse Selleeis 
in Nord-Elis (ausserdem noch nach Eust. 9 Städte dieses Na- 
mens)? — (προ -Fog-o-c) φροῦρ-ο-ς m. = ovgoc, φρουρά f. Wache, 
Bewachung, φρουρέ-ω Wache halten, bewachen, beschützen, M ed. 
sich hüten, in Acht nehmen, φρούρη-σι-ς f. — φρουρά (Sp.), 
φρούρη- -μα(τ) n. das Bewachte, der Wachposten, «φρούρ-ιο-ν n. 
Wachposten, fester Platz, Festung, Besatzung (Aesch.) — (πυλα- 
/ὅρο-) TUAA-WPÖ-C (Hom. mit Umspringen der Quantität), πυλωρό-ς 
(πυλαυρό-ς; πυλευρό-ς Hes.) m. Thor-, Thür-hüter; ebenso θυρωρό-ς. 
— (riua-Fogo-) ion. τιµη-ορό-ς, att. τιμωρό- -C9*), m. Ehrenwächter, 
Helfer, Rächer, Peiniger, τιµωρ-ία f. Hilfe, Beistand, Rache, Strafe, 
Peinigung, Züchtigung; τιµωρέ-ω helfen, beistehen, Rache nehmen, 
Med. sich rächen, zur Strafe ziehen, τιµωρητ-ικό-ς sich gern rächend, 
τιµωρη-τή-ς» -τήρ m.  τιµωρός, τιµώρή-οι-ς f. — τιμωρία, τιµώρη- 
µα(τ) n. id. 

Stamm ὁρα. — Öpd-w, ion. ὀρέ-ω, gewahren : = sehen, schauen, 
bemerken, wahrnehmen (Hom. braucht „theils ὁρῶ; ὁρᾶς u. 8. W., 
theils 0000, ὁράας u. 8. w., 2. Pl. Opt. ὁρόωτε st. ὁρῶῷτε I. 4. 347 
u. 8. W.; eigenthümliche Form 2. Sg. Ind. Prüs. Med. ὅρηαι Od. 
14. 343 zu *oenu — ὁράω, Imperf. Hom. ὄρων, Herod. ὥρων, 
erst, att. ἕώρων; ebenso: Perf. £-wpa-xa, -μαι, Aor. Pass. bei Sp. 
ἑωρὰ-θη-ν) 39): Verbaladj. ὃρᾶ-τό-ς, τέο-ς zu sehen, sichtbar, ἆ-ύρα- 
ro-; unsichtbar, ὁρατ-ιό-ς zum Sehen geh. (δύναμις Sehkraft) 

ὄρᾶ-σι-ς f. das Sehen, der Gesichtssinn, öga-n-s, -τήρ m. der 
Sehende, Zuschauer; ὄρᾶ-μα(α) n. das Gesehene, der Anblick, das 
Schauspiel (vgl. Pan-orama — Allschau), ὁραματ-ίζομαι = ὁράω 
( (LXX), όραματι-σ-τ-ς m. der . Gesichte, Erscheinungen hat (Sp.), 
όραματι-σ.μύ- ς m. Gesicht, Erscheinung (Sp.). 

val* 
(Foh-io) ἥλοίς m. (Verwahrungs-, Befestigungsmittel, Pflock) 

Nagel, Stift, bei Homer nur als Zierrath, am Scepter, Schwerte 
und Becher (γάλλο-ς lesb., ἆλο-ς dor.); ἠλό-ω nageln, annageln, 
ἠλω-τό-ς angenagelt, ἤλο-ειδής nagel-artig, -fórmig; ἀργυρό-ήλο-ς 
mit silbernen Nägeln oder Buckeln geziert (nur bei Homer mit 
ξίφος, φώσγανον; θρόνος); ἔφ-ηλο-ς mit Nägeln versehen (Suid.), 
ἐφ-ήλό-ω — ἠλόω. 

A) Verhüllen, bedecken, umschliessen, umringen'). 
var, 

(var-uo) ver-v-ee-s (Ec-is) m. Hammel, Schöps (von der Wolle 
benannt )?°), verrec-eu-s Hammelgestalt habend, vervec-inu-s vom 
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Hammel. — (Skr. vár-na m. n. Ueberwurf, Decke; Deckel, Lid; 
Ueberzug — Aeusseres, Ansehen, Farbe PW. VI. 739) (*or-nu-s 
bedeckend, versehend) Ornä-re versehen mit dem Nöthigen und 
Zugehörigen = ausstatten, ausrüsten, ausschmücken, schmücken, 
zieren°®), Part. ornä-tu-s ausgestattet, stattlich, schmuckvoll, Demin. 
ornätü-lu-s (Plaut. Cist. fragm. p. 19. M.), Adv. ornä-te; ornä-tu-s 
(fü-s) πή. (selten -tira, -ti-ón f.) Ausstattung, Ausrüstung, Schmuck, 
Zierde, orna-tor m., -trir f. Ausstatter, Schmücker, -in, ornä-men 
(Marc. Cap 6. p. 192), ornä-men-tum n. = ornätus, ornament- 
üriu-s mit den Ehren eines Amtes versehen. 

val. 
(val-na) vil-lIu-8 m. = µαλ-λό- pag. 896, vil-ösu-s zottig, 

haarig, rauh (von Dichtern mit Vorliebe von Ungeheuern, wie 
Gorgo und Cacus gebraucht). — (val-n-us) vel-l-us (ér-is) n. ab- 
geschorene Wolle, Schaffell, Vliess, Flaum (= λῆ-νος), veller-eu-s 
aus Schaffellen, cel-u-men n. = vellus (Varro r. r. 2. 11. 19). — 
Velia — 'Eiéa pag. 896, Velinu-s lacus See bei Reate in Sabi- 
num, Vel-i-trae f. Stadt in Latium, jetzt Veletri, Veli-ter-ni die 
Einwohner?". — (val-vi, vgl. Ἡλι-ς pag. 896) val-le-s, val-li-s f. 
(vgl. ἔλος) verdeckte Gegend = Thal”); Demin. valle-, valli-cula 
f., (vall-ens-tri) vall-es-tri-s im Thal befindlich, Vall-on-ia f. Göttin 
der Thäler (August.); con-valli-s f. das von allen oder mehreren 
Seiten eingeschlossene Thal, Bergthal. 

B) Wehren — wahren, hüten, schützen. 

var), 
ver-öri sich wahren, sich hüten = scheuen, fürchten, ver- 

ehren??), Part. veri-tu-s; vere-ndu-s furchtbar, ehrwürdig (Subst. n. 
Pl. Schamtheile, Schamglied); vere-cundu-s Scheu habend, schüch- 
tern, schamhaft; übertr. (objeetiv) vor dem man Scheu hat, ehr- 
würdig (Adv. -cunde, -cundi-ter Pompon. ap. Non. p. 516. 23), 
verecundä-ri Scheu haben, sich scheuen, verecund-ia f. Scheu, Scham, 
Züchtigkeit, Sittsamkeit, Achtung, Ehrfurcht; re-vereri (-re Prisc. 
p. 799) = vereri, revere-ndu-s ehrwürdig (reverendissimu-s Titel 
der Bischöfe = Hochehrwürden, Cod.), re-verent-ia f. Scheu, Ach- 
tung, Ehrfurcht, personif. Rev. (Ov. fast. 5. 23); sub-vereri ein 
wenig besorgen oder fürchten (Cic. fam. 4. 10. 1). 

var-k (vgl. fulcire u.s. w. pag. 398). — vole-i-sc-i (Plaut.) 
ule-i-8c-i (vgl. τιµωρέω pag. 900) rächen, bestrafen*"), Part. (ulc-to) 
ultu-s; ul-t-ö(n) f. Rache, Bestrafung, ul-tor (tör-is) m. Rächer, 
Bestrafer, ulfor-iu-s rächend (Tert.). 

val*^. 
val-Iu-s (= ἥλος pag. 900) m. Befestigungsmittel = Pfahl, 

Pallisade; vallu-m n. (Collect. von vallus, vgl. χάραξ = vallu-s, 
-^) Pfahlwerk, Verschanzung, Wall, Schutzwehr, vall-äri-s zum 
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Wall geh., vallà-re mit Wall umgeben, verschanzen, schirmen, 
schützen, valla-ti-o(n) f. schützende Umgebung (Theod. Prisc. 4. 1); 
vallessit (vallescit Cod.) perierit, dictum a vallo militari, quod fit 
circa castra, quo qui ejiciuntur pro perditis habentur (Paul. D. 
p. 377. 8). 

1) B. Gl. 61a. 343b. — Corssen I. 459. 465 f. II. 160. 227. B. 320 ff. 
397; KZ. XVIII. 206. — C. E. 347. 351. 362. 550. 579; KZ. III. 411. — 
F. W. 181 f. 184. 396. 490. 1077. — Müller KZ. V. 142. 147. — Schweizer 
KZ. III. 380. — 2) Vgl. noch Christ p. 280. Em. Hoffmann Hom. p. 71. 
19. — 3) Vgl. Brugman St. IV. 109. 1). — Delbrück St. Ib. 132. — 
Legerlotz KZ. VII. 68. — L. Meyer KZ. XV. 6. 32. — Siegismund $t. 
V. 180. 110). 194. 12). — Christ Lautl. p. 281: ἄρνα durch Metathesis und 
Vocalisierung aus Jove. — Legerlotz KZ. VIII. 53: Skr. ersh-an = ἄρ-ην 
Widder, dann Schaaf überhaupt, ἄρ-ν-ες u.s. w. —- 4) Vgl. Curtius KZ. III. 
77 und Sch. W. s. v. (Dóderlein von ἐρευνᾶν). — 5) Vgl. Schaper KZ. XXII. 
518 f. — 6) Brugman St. IV. 135. 175. 19. — Bugge KZ. XX. 20. — 
C. E. 851. — Christ p. 232. — Grassmann KZ. ΧΙ. 3. — Lassen Ind. 
Alterth. I. 758. — Legerlotz KZ. VII. 294. — Lottner KZ. VII. 193. — 
L. Meyer KZ. XXIII. 66 f. — Pott KZ. VI. 262 (= a-taruna verdeckend, 
verhüllend). — Zu var kreisen = der umkreisende: Schweizer -Sidler 
KZ. IIl. 387. Sonne KZ. XII. 364f. Sch. W. s. v. — Bopp Gl. 351b: 
varsh pluere, fortasse οὐρανός a pluendo dictum; v. Benfey I. 324. Dazu 
Schweizer-Sidler l. c.: „scheint uns unrichtig“. — Vgl. noch PW. V. 
908: meshürana n. µεσουράνημα Bezeichnung des 10. astrologischen Hauses 
(Pape W.: der Stand der Sonne mitten am Himmel, S. Emp. adv. 
astrol. 12). — Vgl. noch Preller gr. Myth. I. pg. 343. — 7) B. Gl. 59a. 
— C. E. 348. — F. W. 182; F. Spr. 150. — L. Meyer KZ. V. 371. 
XXIII 68. — Schweizer KZ. III. 376. — Vgl. noch Sch. W. und 8. W. 
8. v. — 8) C. E. 74: „möglich wäre ein Zusammenhang mit Skr. varu, 
das wir wegen varijas als ältere Form für urus = εὐρύς voraussetzen 
müssen. Das F wäre dann spurlos verschwunden. B. Gl. vergleicht mit 
wrwu das irische ur (very), das dann unserm ἐρι sehr nahe käme“. — 
Vgl. Roscher St. Ib. 122. 42), dazu Anm. 2. pag. 218. — Fick KZ. XXII. 
221 setzt ἄρι (pag. 47) = £e... Dazu C. E. l. c.: „ich will die Identität 
nicht allzu entschieden behaupten“. — 9) S. W. und Sch. W. s. v. zu εἰλέω, 
λλω. — 10) Vgl. noch Curtius KZ. III. 411 und Legerlotz KZ. VII. 68. 
— Brugman St. VII. 334. 35): «Γαλ--ο, uel-Fo(?). — Fick KZ. XX. 176 
stellt µαλλός zu W. mal, mollis u. 8. w. — 11) ius KZ. II. 156 f. — 
Schaper KZ. XXII. 519. — 12) Brugman St. IV. 121: attisch "μελλον 
sollte usilov» werden, daher auffallend (vielleicht so gebildet, weil man 
meinte, das Schaaf habe seinen Namen von seiner Stimme, Varro r. r. 
2. 1. 7). — 13) Deffner St. IV. 243. — 14) Corssen B. 321. — C. E. 362. 
650. — Zu Skr. sáras lacus: B. Gl. 412b. F. W. 196 (sar gehen, 
eilen, strömen). Lottner KZ. VII. 24. — Aehnlich Deecke-Siegismund 
St. VIl. 249. 9): „die Zusammenstellung gewinnt an Wahrscheinlichkeit“ 
(dazu macht Curtius in der Klammer das Zeichen ?). — Birlinger KZ. XV. 
206: wohl sal, wahrsch. für sva! — wallen, wogen. — 15) Vgl. Bursian 
Geogr. v. Griechenl. II. pg. 133. E. Curtius Peloponn. II. pg. 289. Kvicala 
Uebers. des Herodot II. pg. 236. — 16) Vgl. Pott KZ. IX. 178 **), — 
17) Vgl. Brugman St. IV. 119 und E. Curtius Pelop. II. pg. 97. — 18) C. 
E. 547; C. St. II. 448 ff; C. V. I. 118. 4). 124. 6). 169. 24). 192. 53). 
272. 278. 2). 374. 376. 1). IL. 15. 12). 397. — Aehnlich zu var, val 
nehmen: F. W. 1078; F. Spr. 281. 868. Tobler KZ. IX. 944. 1). — 
Zweifelhaft Ebel KZ. IV. 162. 168. — B. Gl. 442a: har prehendere, for- 
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tasse αἱρέω, nisi pertinet ad var. — Christ Lautl. pg. 110: αἱρέω aus 
ἀγερέω, Kol. ἀγρέω. — 19) Brugman St. IV. 192 f. 174. 15). — C. E. 
539. 551. 561. 566; KZ. XIII. 399; C. V. I. 256. 26). — Misteli KZ. XVII. 
177. XIX. 120. — Zweifelhaft Ebel l. c. (Anm. 18). — Zu var kreisen: 
Sonne KZ. XII. 365. — 20) Anders F. W. 155. 1065: „msr verkehren, 
gesellt sein, lieben, wenn es überhaupt zu halten ist“. — Nach Lobeck 
Path. pr. p. 130 nur von ὁμός. — 21) Pott KZ. VI. 342: zu εἰλέω volvo. 
— 22) Dies schon von Eust. 641. 63 erkannt, Vgl. Clemm St. VII. 98. 
— 23) Vgl. noch Meister St. IV. 401. — F. W. 181; F. Spr. 250: var, 
val sammeln aus var wählen. — 24) Brugman St. IV. 174. 14). — C. E. 
849. 563; C. St. VI. 265 ff.; C. V. I. 177. 20). 258. 3). 261. 3). IL. 26 f. 207. 
— Döderlein nr. 2274. 2278. — F. W. l. c. (Anm, 1); F. Spr. 367. — 
Froehde KZ. XXII. 254. — Legerlotz KZ. VII. 54. — L. Meyer KZ. 
XXIII. 55. 65. — Miklosich Lex. p. 56 s. v.: varovati se (cavere); vgl. 
ahd. bi-warón servare, goth. vars cautus, vards, &hd. war intentus, war- 
ten curare. — 25) Vgl. noch Allen St. III. 247. 39). — Zu varg, Fepy: 
Düntzer KZ. XII. 15, S. W. und Sch. W. s. v. — Brugman St. VII. 279. 
16): möglich für κέρκος (kar krümmen, sich wólben) — ahd. harug, 
haruc, ags. hearg u.s. w. (eingehegtes Waldheiligthum, heiliger Hain). 
— 26) L. Meyer KZ. XIV. 88 ff. XV. 23 f.: wahrscheinlich «ερυ. — 
27) Schweizer-Sidler KZ. II. 71: „dürfte es nicht für «Γερυ-μένο-ς stehen- 
und dann der ungewöhnliche Accent erklärbarer sein?‘ — 28) Vgl. auch 
Döderlein nr. 2293. — Savelsberg KZ. XVI. 369: aus *éqvoxo oder 
é90xo. — 29) Vgl. noch Christ pg. 229. — Ahrens Zfo?s pg. 47: W. 
sarv, σρυ, Qv. — F. W. 170: rw ziehe heraus, reisse heraus; übertr. 
rette, schirme. — Leskien St. II. 119. 2): „über das noch nicht auf- 
geklärte Verhältniss von ἐρύω zu ῥύομαι können wir hinweggehen'", — 
30) Anders Zehlicke über die homer. Epith. p. 72: zu ὄρ-νυ-μι; ovQog 
= Ántreiber, Anreger, Ermunterer. — 81) Vgl. C. E. 142. 707; E. Curtius 
Pelop. II. p. 598; Meineke zu Steph. Byz. p. 275. — 32) Vgl. noch 
Froehde KZ. XXII. 264. — Düntzer KZ. XII. 3: in τιµ-, πυλ-, 9vg-o9óg 
beruht der Accent auf falscher Analogie. — 33) Vgl. noch: Brugman St. 
IV. 166. Corssen KZ. X. 8. Curtius St. VI. 414. 2); V. I. 117. 17). 
Dietrich KZ. XIV. 56. Ebel KZ. IV. 171. Meister St. IV. 374. 15). 
Windisch KZ. XXI. 425. — Ein eigenthümliches Bekenntniss macht Holtz- 
mann KZ. I. 488: „in meinem Ablaut habe ich versucht óg«o mit akshi, 
iksh zusammenzubringen'*(. — 34) C. E. 362: vom Verwahren werden 
ἦλος, vallus ihren Namen erhalten haben. — Aehnlich Corssen B. 320, 
vgl. I. 459. — Ebenso Brugman St. IV. 122 und F. W. 490. — Auch 
Christ pg. 232: mit Digamma. — Pape W. s. v.: ,, wahrscheinlich von 
ὕημε''. — 85) Brugman St. VII. 334. — 36) C. E. 261. — Zweifelhaft 
Schweizer-Sidler KZ. XI. 75. — Anders B. Gl. 23b: a1 arcere, sufficere, 
ornare; fortasse lat. or-nare; dagegen 278a: bhush ornare; orno abjecta 
iniliali; respicias formam osnamentum apud Varr. et hornamentum pro 
fornamentum in inscr. apud Gruter. — Auch Klotz W.: osmen = orna- 
mentum Varro Ἱ. 1. 6. 76. [Ist s wirklich der ältere Laut, dann wäre 
wohl ornare zu vas kleiden = ausschmücken, ausstatten zu stellen. ] 
Näheres darüber wurde nicht gefunden. — 37) Vgl. Corssen KZ. III. 
269 f. — 38) F. W. 490: val winden, vali Thal = Windung. — 39) Vgl. 
Corssen 1. ο. (Anm. 1). — Anders Ebel KZ. V. 66: gar, gvar erheben; 
vereri sich erheben. — 40) Froehde l. c. (Anm. 32). — F. W. 428 und 
Spr. 94. 300: ark, alk wehren. 
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6) YAR ziehen, zerren; schleppen, furchen; reissen, 
zerreissen; zerbrechen; verwunden. Erweitert: var-k, 
YAT-8. 

var. 

Fap, Fpa (das f vocalisiert =) upa!). — (*ar-avpa-w) weg- 
nehmen, entreissen, rauben: (Imperf. Sg.) ἁπ-ηύρ-ών, -ας. -a, 3. Pl. 
ἀπηύρων Il. 1. 430 [das zu v gewordene F noch mit dehnender 
Kraft?]; Aor. Part. (*«@no-ve-a-s) ἀπούρ-α-ς, Fut. Act. ἀπουρή-σουσι 
(Π. 22. 489); dazu Hes. Sc. 173 ἁπ-ουρᾶ-μενος, ἁπ-ούραις Pind. P. 
4. 149). Ä 

var-k. 
Fpax?). — (Joex-sc) Kol. βρώκ-ος, sonst ῥάκ-ος (ῥάχ-ος Hes.) 

n. abgerissenes Stück = Lumpen, Fetzen, Lappen, Runzeln; Demin. 
ῥάκ-ιο-ν n.; ῥάκ-ινος von Lumpen (Gloss.); ῥακ-ό-ω zerreissen, zer- 
fetzen, (Med.) lumpig, runzelig werden, ῥαάκω-σι-ς f. das Zerreissen 
u. 8. W., ῥώκω-μα(τ) n. Lumpenzeug (Ar. Ach. 407); ῥακό-ει-ς, ῥακ- 
wöng lumpig, zerrissen, zerfetzt, runzelig, 6«x-e4o-g id. (Hes.); 
βρακ-ίαι' τρηχεῖς τόποι (Hes.). — pax-ia, ion. (qy-/g, f. Brandung, 
steiles Meergestade; Wellen des hochgehenden Meeres; (übertr.) Ge- 
töse, Lärm; βρακ-ίαι τρηχεῖς τόποι (Hes.); ῥάκ-ελο-ς abgerissen, 
abschtüssig (id.). 

Fpay (x zu y erweicht), ΕρηΥ 5). — ῥήΥ-νῦ-μι reissen, zer- 
reissen, zerbrechen, zerschmettern, durchbrechen, zersprengen, Med. 
sich brechen, vom Zurückschlagen der Wogen (Iterat. des Imperf. 
ῥήγ-νυ-σκ-ε Il. 7. 141, Fut. ῥήξω, ῥήξομαι, Aor. ἔῤῥηξα und ep. auch 
ῥῆξα, ἐῤῥηξαά-μην, ῥηξά-μην, Conj. ep. verkürzt ῥηξόμεθα. Il. 12. 
224, Aor. Pass. &g6ay-n-v, Kol. εὐράγ-η — E-Foay-n; Perf. ἔφῥωγ-α 
intrans. == bersten, reissen, springen, (daher) los-, hereinbrechen, 
vom Unglück, (Trag.); Perf. κατ-εῤῥηγότας  διεῤῥηγμένους Hes., ἕρ- 
ῥηχ-α nur LXX); Nebenf. ῥήσσω (spät, Strabo 7, 3. 18. 11, 14. 8, 
Theokr., Hippokr.). — Verbaladj. ῥηκ-τό-ς zerreissbar, verletzbar 
(χαλκῷ Il. 13. 323), ἄ-ῤῥηκτο-ς, ol. αὕρηατος» unzerreissbar, un- 
zerstórbar, unverwüstlich, ῥηκτ-ικό-ς zum Zerreissen u. s. w. geh., 
geschickt, ῥήκ-τη-ς m. Zerreisser u. 8. w. (vom Erdbeben); (ῥη}-τ) 
ῥῆξι-ς f. das Zerreissen u. s. w.; Riss, Ritz, Spalt; (6ny-w-s Nom. 
ungebr.) Gen. ῥηγΥ-μῖν-ος m. Wogenschlag, Brandung, Strand (ῥηγμίς 
ist κῦμα χέρσω ῥη)νύμενον nach Il. 4. 425); ῥῆγ-μα(τ) n. Riss, 
Ritz, Spalt, Bruch, Kluft (5 κατὰ τὸ µῆκος τοῦ τραύματος οὐλή, 
so oft Medic.), ῥηγ-ή f. id. (Galen und Hippokr.), ῥηγματ-ία-ς 
Einer der einen Riss oder Abscess hat (Medic.), ῥηγματ-ώδης riss- 
artig, ritzig (= 6myuerlag Medic.); (βρηγ-ια) Βρῆσσα f. lesbisches 
Vorgebirge (E. M. 214. 7). — ῥηξ-ήνωρ Männer (d. h. Männer- 
schaaren) durchbrechend (homer. Bein. des Achilleus; πολεμιστὴς 
ἀπὸ τοῦ διαῤῥήσσειν τὰς φάλαγγας, τὰς τάξεις τῶν ἀνδρῶν Apoll. 
L. H.), ῥηξ-ηνορ-ίη f. Männerschaaren durchbrechende Kraft (nur 
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Od. 14. 217); ῥηξί-κελευθος den Weg, die Bahn brechend, ῥήξί- 
voog herzbrechend, ῥηξί-χθων die Erde aufbrechend, spaltend. — 
pay (bei spät. Schriftstellern): ῥαγ-ή, ῥαγ-ά-ς (άδ-ος) f. = ῥῆγμα, 
Demin. ῥαγάδ-ιο-ν. n.; ῥώγ-δην rissweis, abgerissen, (übertr.) heftig, 
ungestüm, ῥαγδ-α αἴο-ς reissend, (übertr.) heftig, hitzig, leidenschaft- 
lich, ῥαγδαιό-τη-ς (τητ-ος) f Heftigkeit u. s. w.; ῥαγό-ει-ς auf- 
gerissen, rissig; 6ex-ro-g abgerissen, abschüssig, jäh, schroff, 6ex- 
το-ς m. ein abgerissener, abschüssiger Fels (φάραγγες, πέτραι, 
χαραδραι Hes.). 

Fpwy*). — ῥώξ (6@y-ög) m. f. Riss, Spalt, Durchgang, Luke 
(Od. 22. 143); ἀπο-ῤῥώξ abgerissen, schroff, steil (ἀκταί Od. 13. 98), 
Subst. f. abgerissenes Stück (Σευγὸς ὕδατος Ἡ. 2. 755. Od. 10. 514; 
ἀμβροσίης καὶ νέκταρος Od. 9. 359, Ausfluss, Ausbruch ); überh. 
Spross (’Egıvvov Furiengezticht Ar. Lys. 811); δια-ῤῥώξ durch- 
rissen, durchbrochen; óoy-a-c (άδ-ος)» ῥωγ-αλ-έο-ς zerrissen, ge- 
spalten (böot. Soeıyadov' διεῤῥωγός, f= v, t böot. statt η); 

ῥωγ-ή, ῥωγ-μή, ῥωχ-μή f Qwy-uó-c, ῥωχ-μό-ς (Il. 23. 420) m., 
ῥῶγ-μαίτ) n. — ῥῆγμα. 

val-k. 
Εελ-κδ). — ἕλ-κ-ω ziehen, fort-, an-, auf-, hinab-ziehen, 

schleppen, schleifen (Hom. nur Präsens und Imperf. ἕλκ-ο-ν, sonst 
&-Felx- = εἶλκον, Fut. ἕλξω, Aor. εἶλξα Sp.); hom. Nebenf. ἑλκ-έ-ω 
(Imperf. ἕλκε-ο-ν Tl. 17. 395, Fut. ἑλκή-σουσι, Aor. ἤλκή-σε [wohl 
ἔλχη-σε Od. 11. 580], Part. Pass. ἔλκη-θεί-ς); ἕλκ-ύ-ω (Präsens nur 
Her., Aor. &iAxv-oo, Eixv-ce Batr. 234, Pass. εἱλκύ-σ-θη-ν, Perf. 
εἷλ-κυ-κα; εἷλ-κυ-σ-μαι). — St. Εελκ: Verbaladj. '£Ax-r£o-c; ᾿ἕλκτ- 
ικό-ς zum Ziehen geh., hinziehend. — St. Εελκε: ἔλκη-δόν ziehend 
(πύξ τε καὶ ἑλκηδόν im Faustkampf und im Ringen Hes. Sc. 302), 
ἕλκη-τῆρ-ες (xríveg die ziehenden Eggen, Pham. 4), ἕλκη- -μό- -g m. 
das Zerren, Fortschleppen (Il. 6. 465), ἔλκη-θρο-ν n. ein Theil des 
Pflugs (Theophr), ἕλκη-μα(τ) n. das Fortgeschleppte, die Beute 
(Eur. Herc. f. 568); ἕλκε-χίων gewandnachschleppend (Beiw. der 
Ionier, Il. 13. 685, h. Ap. 147), ἕλκεσί-πεπλος id. (Beiw. der 
Troérinen, Il. 6, 442. 7, 297. 22, 105, Νηρηϊῖς Nonn. 1. 103). 
— Bt. Εελκυ: ἑλπυ-σ-τ-ικό-ς =  ÉAÀwwxóg, ἕλκυ-σ-τήρ (τῆρ-ος) m 
Zügel, Werkzeug zum Herausziehen, ἕλκυ-σι-ς f. das Ziehen, Reissen 
(Sp.), ἔλκυ-ὃ-μό-ς m. = ἑλκηθμός, ἕλκυ-σ-μό-ς m. — ἕλκυσις, ἕλκυ. 
σ-µα(τ) n. = ἕλκημα, ἕλκυ-σ-τίνδα παίζειν das Ziehspiel (wobei einer 
den andern über eine bestimmte Gränze zu ziehen suchte); (ἕλκυ- 
6-r0-g) ἑλκυ-ς-τά-ζω zerren, schleppen, schleifen (nur Part. Pris. 
N. 23, 187. 24, 21 vom Schleifen des Hektor) — St. Γελκ-ες: 
ἕλκ-ος n. Wunde, Geschwür; übertr. Schaden, Unheil, Demin. 
ἕλκ-ύδριο-ν n.; ἕλκ-ή-ει-ς voll Geschwüre, ἑλκ-ώδης id., geschwür- 
artig; (*£Ax-o-g) ἕλκ-ύ-ω Wunden, Geschwüre verursachen, übertr. 
eitern, schwären, ἕλκω-τ-ικό-ς Geschw. machend, ἕλκω-σι-ς f. das 
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Verwunden, die Eiterung, ἕλκω-μα(τ) n. = ἕλκος, ἑλκωματ-ικό-ς 
— ἑλκωτικός. — St. Εολκ: ὁλκ-ή f. das Ziehen, der Zug; (vom 
Ziehen der Wagschaale =) Gewicht, Wucht; ὁλκ-ό-ς m. das Ziehen, 
der Zug, das Fortschleppen, Kriechen, das durch Ziehen Hervor- 
gebrachte — Furche, Spur; das Gezogene, Geschleppte; ὅλκ-ό-ς 
(Adj.) ziehend, schleppend; ὀλκα-ῖο-ς gezogen, geschleppt, (vom 
schleppenden Gange =) kriechend, schleichend; ὀλκ-ά-ς (ad-os) f. 
Zugschiff, Lastschiff, Demin. ὀλκάδ-ιο-ν n., ὀλκαδ-ικό-ς von der Art 
eines Z., ὀλκά-ζω = ἕλκω (Hes., auch: χαλιναγωγέω); Ὁλκ-ιμο-ς 
ziehbar, dehnbar, zum Ziehen tauglich; ὀλκ-εύ-ο m. Zieher (Hes.), 
öAne(F)-io-v, ion. öAxn-io-v, n. Holz unter dem Schiffe, an welchem 
dieses gezogen wird; ὑλκή-ει-ς ziehend, wuchtig (Nik. Ther.). 

FAa-k*). — λάκ-ος n., Aak-i-c ({δ-ος) f. = ῥάκος (pag. 904), 
(Amuó-jo) Aex(fo zerreissen, zerfetzen, λακισ-τό-ς zerrissen, λάκι- 
µα(τ) n. das Abgerissene, der Fetzen (πέπλων Eur. Tr. 497), 
λακιδ-ό-ω  λακίζω (Diose.); λακ-ερό-ς zerrissen, zerlumpt (AexsoOv' 
εἰκαῖον Hes.) — (d-Flax, d-FÀox, ἆ prothet.) (a-FoAx) hom. ὦλξ 
(nur Ace. ὤλκ-α ll. 13. 707. Od. 18. 375), (a-FAex) αὖλαξ, att. 
(@-Fiox) ἄλοξ, dor. (0-FAex) ὦλαξ, (FıFfwix) ἑ-ὤλκ-α (= αὔλακα) 
f. Furche, Ackerfurche, übertr. Ritze, Wunde*) (αλοξ bei den Trag. 
— Ehebett, gleichsam das Saatfeld des Menschengeschlechtes); 
cÀox-, αὐλακ-ίζω furchen, ritzen, verwunden, αὐλακι-σ-μό-ς m. das 
Furchen (Sp.), αὐλακ-ό-ει-ς gefurcht (Sp.); lakon. ἑ--λακα = εὐ- 
λάκα Pflugschar (vgl. ἀργυρέα εὐλάκα εὐλάξειν Thuk. 5. 16). 

Ελυκ: λύκ-ο-ς m. (Zerreisser =) Wolf (bei Hom. oft Sinn- 
bild der Gier und verwegenen Wildheit)?), λύκ-ειο-ς wölfisch, λυκ-εία, 
λυκέ-η (11. 10. 459), contr. λυκῆ (erg. δορώ) Wolfsfell; λυπό-ω wie 
ein W. anfallen, zerreissen (τῶν προβάτων λελυκωμένα Xen. Kyr. 
8. 3. 16), λυκη-δόν nach Wolfsart (Aesch. frg. 30), λυκο-ειδήςν 
λυκώδης wolfs-ähnlich, -artig; λυκιδεύ-ς m. der junge Wolf; λύκ- 
awa, Avxoiv-L-; ({δ-ος) f. Wölfin, «4νκαινί-ς Frauenname; (άρπαλο 
— mo) “ρπά-λυκο-ς m., ἁρπα-λύκη f. Personenname. 

Atv (α zu ı geschwächt und x zu y; vgl. γράβ-δην, κρύβ-δην, 
κύβ-δα). -- λίγ-δην ritzend, streifend, ἐπι-λίγ-δην darüber ritzend, 
streifend?) (nur Il. 17. 599. Od. 22. 278 und letzteres auch Luc. 
Nigr. 36; Schol. AMyóqv: ἀκροθιγῶς. ἐπιλίξαι' ἐπιψαῦσαι ἐπιπολαίως). 

var-8?). 
Fep-c. ἀπό-Εερε-ε (defect. ep. Aor.) ries fort, schleppte 

fort (Il. 6. 348, Conj. ἆπο-έρσῃ Il. 21. 283, Opt. ἀπο-έρσειε ibd. 
329)!?) — (.Fegc-o) ἔῤῥ-ω sich packen, fortmachen, (überhaupt) 
wandeln, gehen!!) (nur Präs. Part. ἔφῥων, Schol. ad Il. 18. 421 διὰ 
τὴν χωλότητα ἐπαχθῶς βαδίζων, Imperat. Ed6e packe dich, fort mit 
dir; Fut. ἐῤῥ-ή-σω., Aor. ᾖῤῥ-η-σα). 

Fep-u-c (u irrationaler Vocal nach dem Dauerlaute o). — 
(6ερυσ-ω) ἐρύ-ω, (ἐ-ρύ-ω) εἰρύ-ωώ (ion. und poet., nicht in att. 
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Prosa) ziehen, reissen, gb-, ent-reissen, schleppen, schleifen, zerren 
(Präs. Inf. εἰρύ-μεναι Hes. Op. 818; Aor. εἴρυ-σε, εἴρυσ-σε, ἐρύσ- 
oa-usv, Eovo-oa-v, Imper. ἐρύσ-όα-τε; εἶρυ-σο-ν Soph. Tr. 1034, 
Conj. verkürzt ἐρύσ-σο-μεν (hom. 6mal), Opt. ἐρύ-σαι-μι, Inf. ἐρύ- 
σαι, ἐρύσ-σαι; Med. Prüs. Inf. ἐρὺ-ε-σθαι, Fut. ἐρύσ-σο-μαι, Aor. 
eigv-0a-unv, εἰρύσ-σα-το, ἐρύσ-σα-το (11mal), ἐρυσ-σά-μενος (18mal); 
Fut. ohne c ἐρύουσι Il. 11, 454. 15, 351. 22, 67; Plusqu. εἴρυ-το 
Od. 22. 90) [,,formell ist der Unterschied von ἐρυ „schützen“ pg. 898 
sehr gering; die Verschiedenheiten laufen darauf hinaus, dass éov 
„schützen“ fast nur im Medium vorkommt und allein Formen mit 
v vor σ besitzt“ Curtius St. VI. 266]; Verbaladj. ἐρυσ-τό-ς (ἐρυστὰ 
ξίφη Soph. Ai. 730 D.), ἐρυσ-τήρ (τῆρ-ος) m. Zieher (Nik. ΑΙ. 363); 
ἐρυσ-μό-ς' πόλεμος (Hes.); ἐρυσ-άρματ- wagenziehend (-sg ἵπποι 11. 
16. 370,.-ag ἵππους ibd. 15. 354), ἐρυσί-θριξ ψήκτρα der das Haar 
durchziehende Pferdestriegel (Philod. 27). — (ava = av + «ερυσ-ω, 
&v-Fegv-0, ἆ-γερυ-ω, ἀ-νερν-ω) αὐερύ-ω zurückziehen (νευρήν Il. 
8. 325, — umbrechen στήλας Il. 12. 261); bes. absol: den 
Kopf des Opferthieres zurück- oder emporziehen, dessen Kehle ab- 
geschnitten werden soll Il. 1, 459. 2, 422 (Hom. nur Pris. Part. 
avepovov, Imperf. 3. Pl. αὐέρυο-ν, Aor. 3. Pl. αὐέρυ-σα-ν, dann 
αὐερύῃ Pind. Ol. 13. 81 Schn.)??). 

fsgvc, synkopiert) Fpuc (gv). — ῥῦ-τό-ςε herbeigeschleppt, 
herbeigeschleift (Od. 6, 267. 14, 10); Subst. n. Pl. Zügel ($vr«a 
χαλαένειν Hes. Sc. 308). — ῥῦς-ό-ς (poet.) zusammengezogen = 
durchfurcht, verschrumpft, runzelig (Aızal Il. 9. 608) 19), ῥυσό-τη-ς 
(τητ-ος) f. Runzligkeit, ῥυσό-ω runzeln, ῥυσω-τό-ς gerunzelt, ῥύσω-σι-ς 
f. das Runzeln; (vod-o, ῥυσαίνω — ῥυσόω. ῥύση-μα(τ) n. Runzel, ῥυσ- 
αλ-έο-ς, ῥυσ-ῶδης = ῥυσός. — pu-1-i-c (τ-(δ-ος) f. = ῥύσημα, ῥυτί-ζω 
(Gloss.), ῥυτιδ-ό-ω = ῥυσόω, ῥυτίδω-σι-ς f. = ῥύσωσις, ῥυτίδω-μαίτ) 
n. das Gerunzelte, ῥυτιδ-ώδης = ῥυσώδης..- Püc-ıo-v n. das Weg- 
geschleppte, Raub, Beute (Il. 11. 674, Aesch. Ag. 535 D.), das 
durch Pfand Weggenommene (τὸ ἑνέκα ἐνεχύρου κατεχόµενον Hes.); 
ῥυσιά-ζω wegziehen, wegreissen (Trag.), abpfünden (ἐνέχυρα λαμ- 
Bavo Suid.) — ῥῦ-τήρ (τῇρ-ος) der Ziehende — Spanner des 
Bogens und (Schneller) der Pfeile, Pl. Lenkseile (die am Zaume 
befestigten Riemen, die der Wagenlenker in der Hand hält, I. 
16. 475, vgl. Αρ. Rhod. 3. 1237 ῥυτῆρας δὲ χεροῖν ἔχεν); ῥὺ-τωρ 
(τορ-ος) m. id. (χουσέων τόξων Apollo, Ar. Thesm. 108). — püc- 
µό-ς m. Zug, Ausdehnung, bes. Landstrich (fractus). — pü-uö-c m. 
Zugholz, Deichsel. (= ῥυτήρ; die gezogene Furche); ῥῦ-μα(τ) n. 
das Ziehen, der Zug = Bogensehne, Zugseil — (*6vo-ro-g) ῥὺς- 
τά-ζω (ep. Frequent.) hin- und herziehen, schleppen, schleifen; 
herumzerren, misshandeln (ἐρύσταζεν εἶλκεν Hes.), ῥυστακ-τύ-ς f. 
das Herumzerren, Misshandlung (nur Od. 18. 224), ῥύσταγ-μαί(τ) 
n. id. (Lykophr. 1089). 
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var. | . 
vel, υοἱ 15). — (volo?) alt voll-Ere, (dann o zu e vor il) 

vel-l-ére (vul-si) reissen, rupfen, raufen, zausen!), Part. vul-su-s; 
vul-si-ö(n), vul-su-ra f. das Reissen u.s. w., con-vulsi-o f. Krampf, - 
Convulsion; (*vol-sa, *vol-si-la) vol-sel-la f. Zange zum Heraus- 
ziehen; pannu-vell-iu-m n. das aufgehaspelte Garn des Einschlags, 
Spule mit dem aufg. G. (Varro 1. 1. 5. 23. 114); (*vell-u-s, * velli- 
cu-s) vellicà-re rupfen, kneipen, (übertr.) sticheln, necken, kränken, 
vellicä-ti-m rupfweise, stlickweise, vellica-ti-o(n) f. das Rupfen u. s. w. 
— vul-tur (tür-is) (altl. vol-tür-u-s Enn. Ann. 141. Vahlen, vol- 
für-iu-s Plaut.) m. Geier (als reissender Vogel, Raubvogel); übertr. 
raubsüchtiger Mensch ΣΤ), vultur-inu-s vom Geier; Vul-tur-nu-s m. 
Fluss in Campanien (als reissender, jetzt Volturno); heftiger Wind 
(aus Südost wehend); Vultur-c-iu-s röm. Eigenn. — vul-nus (vgl. 
fuc-inus, fenus, funus, pig-nus) (alt volnus Lucr.) n. Wunde, 
Verletzung (Schlag, Hieb, Stich)!?), Demin. vulnus-culu-m n., vulner- 
äriu-s zur W. geh., Subst. Wundarzt; (* vulner-u-s) vulnera-re ver- 
wunden, verletzen, vulnerä-tor m. Verwunder (Hieron.), vulnerä- 
li-o(n) f. Verwundung, Verletzung, vulnerä-bili-s verwundend (Cael. 
Aur.); vuln[er]i-ficu-s id.!^). 

var-k. 
valk9?). — (St. ulc-es) ule-us (= ἕλκ-ος pag. 905) n. Ge- 

schwür, Schwären, Auswuchs?"), Demin. wlcus-culu-m n., ulcer- 
ösu-s voll G., schwärend, aufgeschwollen, ulcer-aria (herba) Andorn 
(App. herb. 45); (*ulcer-u-s) ulcera-re schwürend machen, wlcera- 
ti-ö(n) f. das Schwären, Geschwtr. 

vlak*). — (vlac-) läc-Er (ér-a, Er-u-m) zerrissen, zerfleischt, 
verstümmelt?', Lacer róm. Zuname; lacerü-re zerreissen, zer- 
fleischen, übertr. aufreiben, zerrütten, lacerä-tor m. (August.), -trix 
f. (Edict. Diocl.) Zerfleischer, -in, lacera-ti-o(n) f. Zerreissung, Zer- 
fleischung, lacerä-bili-s zerreisslich, zerfleischlich. — (*lac-nu-s, 
*lac-n-iu-s) lán-iu-s, lani-ariu-s m. Fleischer, Metzger, Henker, 
lanió-lu-m, lani-arium n., lani-ena f. Fleischbank; länia-re = 
lacerare, lania-tus (tus) m., -t-ö(n) f. — laceratio, lania-tor (µα- 
κελλάριος Gloss. Phil), laniatorium n. (μακελλεῖον ibd.); lami-o(n) 
m. = lanius, laniön-iu-s den Fleischer u.s. w. betreffend; (*la-n- 
cu-8, *lanci-nu-s) lancina-re = lacerare, lancina-tor m. = lace- 
rator. — lac-In-ia f. (= λώκος pag. 906) Lappen, Stück Zeug, 
Zipfel, lacini-ösu-s (Adv. -öse) stückelig, zipfelig, lacini-a-ti-m in 
kleinen Stücken, verzeddelt (App. Met.) — lac-er-na (vgl. cav- 
er-na pag. 159) f. ein mantelartiger Ueberwurf zum Schutze wider 
Kälte und Regen, Demin. lacernü-la, lacernä-tu-s mit der Lacerna 
versehen. — (*vluk-o-s) lüp-u-s m. = λύκ-ο-ς (pag. 906) (p statt 
k durch Einwirkung des urspr. labialen Anlauts wie in vespero-), 
Lupu-s röm. Zuname in der gens Cornelia, lup-inu-s zum Wolf geh., 
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lup-ariu-s m. Wolfsjäger (Serv. Verg. G. 1. 139), Zup-ariae f. 
eine Gegend in Rom; (*lupa-re) lupa-tu-s mit Wolfszühnen d. h. 
mit eisernen Stacheln versehen, Subst. Pl. m. n. Wolfsgebiss, Stachel- 
zügel; lüpa f. Wölfin, (übertr.) Buhlerin, Demin. lupi-la f., lupa-ri 
buhlen, huren (Acc. ap. Non. p. 133. 11); Iup-äna f. liederliches 
Weib, lupan-ari-s- bublerisch, lupan-ar, -ariu-m n. Bordell. 

vrag (k zu g erweicht)?) — fra-n-g-ére (freg-i) = ῥήγ- 
νυ-μι (pag. 904), übertr. schwächen, schmälern, mindern, mildern; 
Composita -fring-ere (con-, de-, dif-, ef-, in-, inter-, of-, per-, prae-, 
re-, suf-fring-ére); Part. frac-tu-s gebrochen, geschwächt, schwach, 
matt; frac-tor (tör-is) m. Zerbrecher (Sidon.), fractür-a f. ab- 
‚gebrochenes Stück, Bruch, Ritz, frac-ti-ö(n) f. das Brechen u. s. w., 
frag-men (min-is), frag-men-tu-m n. Bruchstück, Reste, Trümmer; 
frag -ili-s zerbrechlich, zerstórbar, hinfällig, vergünglich, fragili-ta-s 
(tatis) f. Zerbrechlichkeit u. s. w.; frag-or (ör-is) m. das Brechen, 
Zerbrechen, Zerbrechlichkeit (Lucr.), frag-ösu-s (Adv. -öse) zer- . 
brochen, zerbröckelt, zerstückelt, (übertr.) uneben, rauh; Inchoat. 
frág-e-sc-ére gebeugt, gebrochen werden (übertr., Accius ap. Non. 
p. 111. 1 £). — fräg-u-s: foed|er]Ji-frag-u-s bundbrüchig (Poeni Cic. 
off. 1. 22. 38)!?), nau-frag-u-s schiffbrüchig, poet. Schiffbruch be- 
wirkend, ossi-frag-u-s Bein zerbrechend, Subst. Beinbrecher, See- 
adler (-fraga f. Lucret. 5. 1079), saxi-frag-u-s Steine zerbrechend 
(herba sax. Steinbrecher, Beiwort einer den Stein zerbröckelnden 
und das Harnen befördernden Pflanze bei spüteren'AÁerzten, daraus 
oa&l-poayos und durch Volksetymologie σαρξι-φαγής oder σαρξί- 
qeyoc**); frág-iu-m n. Bruch eines Körpertheils (App. Met.); nau- 
[rág-iu-m n. Schiffbruch, (übertr.) Unglück, Zerrüttung. — suf-fräg- 
iu-m n. ein zerbrochenes Stückchen, Scherbe, deren sich die Alten 
bei den Abstimmungen bedienten, daher metonym. = Votum, 
Stimme, Bestimmung, Beifall; Stimmrecht, (suffrag-u-s) suffraga-ri 
dureh sein Votum begünstigen, überh. begünstigen, befördern, 
empfehlen, suffragä-tor m. Begünstiger u.s. w. (-trix f., August.), 
suffragä-ti-ö(n) f. Begünstigung u. s. w.; suf-fràg-o (in-is) f. Hinter- 
bug eines Thieres, der rückwürts gebogen ist, (übertr.) Rebschoss, 
suffragin-0su-s krank am Hinterbug. 

var-s°). 
vers. — verr-ére (verr-i), alt vorr-ére, a) durchziehen, hin- 

und herziehen, treiben, bewegen (= distrahere), b) fortziehen, 
wegraffen, (speciell in Anwendung auf den Schmutz) fegen, aus- 
kehren, Part. (*verr-tu-s, *ver-tu-s) ver-su-s; ver-su-s m. Furche 
(vom Durehziehen des Ackers), Linie (die der Stier in einem An- 
satz zieht); verr-i-culu-m n. Schleppnetz, Fangnetz (mit dem man 
die Fische aus dem Wasser ,auskehrt)9*); (verr-on) *verr-un-cu-s, 
verruncä-re sich kehren, wenden (zum Guten), relig. Ausdruck 
(Aceius, Liv. 29. 27, vgl. Non, Marc. p. 185: precor veniam petens 
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ut quae egi ago axim verruncent bene; Paul. D. p. 373: verruncent, 
vertant); A-verruncu-s der Abwehrende (ἀποτρόπαιος Varro Ἱ. 1. 
7. 102, Gell. 5. 12. 14), a-verruncare abkehren, abwenden (Liv. 8, 
6. 11. 10, 23. 1, vgl. Cato r. r. 142. 2: Mars paler, te precor 
quaesoque, uti calamitates intemperiasque prohibessis, defendas aver- 
runcesque ) *). — a-verrére wegkehren, kehrend hinwegnehmen (nur 
bildlich Licin. Mac. ap. Prisc. 10. p. 900), con-verrere zusammen- 
kehren, -fegen, übertr. durchklopfen, de-verrere weg-kehren, -fegen, 
dea Deverra (der man bei der Geburt eines Kindes durch Abfegen 
einen Einfluss zuschrieb, Varro ap. August. c. d. 6. 9), e-verrere 
auskehren, ausplündern, everri-culu-m n. = verriculum; prae-verrere 
vorher kehren (Variante per-verrere; praeverrit cauda silices Verg. 
Mor. 23, praeverrunt latas veste jacente vias Ov. am. 3. 18. 24). 

1) Ahrens Zeitschr. f. Alterth. 1836 nr. 100. — C. E. 848; C. V. 
I. 193. 55). — Sonne KZ. XIIL 434 f. (vgl. Brugman St. IV. 166). — 
Anders: Buttm. Lex. I. p. 88: zu evgeiv; Döderlein zu Il. 22. 489: zu 
&Ksígo, ἀείρω; Sch. W. s. v.: wahrscheinlich mit ale&o verwandt. — 
2) Clemm St. Ill. 300. — C. E. 136. 159. 548. — Ebel KZ. XIII. 286*). 
— F. W. 182. 897. 485. 490. 498; F. Spr. 109 f. 369; KZ. XXI. 1948. -- 
Lottner KZ. VII. 174. 19). — L. Meyer KZ. XV. 17. 29. — Savelsberg 
Dig. p. 15. — Siegismund St. V. 137. — Westergard Rad. l. Sanscr. 
p. 103. — 3) C. E. 5681. 561. 554; C. V. I. 113. 162. 20). 313. 23). 315. 
44). II. 359. 380. — Christ p. 249. — Froehde KZ. XXII. 264. 268. — 
Meister St. IV. 434. 486. — L. Meyer KZ. XV. 14 ff. 30. 32. 84, — 
Rüdiger KZ. XVII. 314 f. — Savelsberg KZ. XXI. 140. — Zu W. bhrag, 
Skr. bhasig: Ascoli KZ. XVII. 335. 48). Brugman St. ΥΠ]. 316. F.W. 
380. 1036; F. Spr. 348. Grassmann KZ. XVI. 163. Kuhn KZ. Il. 470. 
L. Meyer KZ. Ἱ. c. — Zu Skr. vrg verlassen stellt ῥήγνυμε: Lotiner - 
KZ. ΧΙ. 200; vgl. ags. vringan ringen, drehen u.s. w. νι ρήγνυμι wohl 
zu dieser Wurzel, auf keinen Fall zu frango.* — Schönberg KZ. XVII. 
318: zu ()λήγειν = schwinden, ablassen, während die sinnlichere Be- 
deutung in dnyvvaı blieb. — 4) Vgl. noch: Christ p. 208. Goebel KZ. 
XII. 239. G. Meyer St. V. 77. 102. — 5) Vgl. nebst Anm. 2 noch: Curtius 
KZ. VI. 88. Meister St. IV. 374. 16). Miklosich Lex. 68. 70 s. v. vlac-iti, 
vlék-a (bóhm. vlak das Schleifen, Schleppen, Eisenbahn-zug, vlaka Zug- 
gam, vlek Schleppe, vlek-a-dlo Schlepptau u. s. w.). — Die Formen von 
Ίκω s. C. V. I. 123. 5). 837. 859 f. 385. 6). IL. 871. — Kuhn KZ. II. 185 

schliesst bei εἶλκον, ὀλκός (= sulcus, ags. sulh) auf urspr. sv (vgl. 
dagegen Ebel KZ. IV. 167, der das Digamma abweist). — 6) Vgl. noch: 
Angerman St. IV. 145. 10). Düntzer KZ. XIII. 13. Froehde KZ. XIV. 
158. Meister St. IV. 374. 15). L. Meyer KZ. V. 868. Siegismund St. 
V. 166, 74). Walter KZ. XI. 433. — 7) Benfey Wzllex. II. 26. — Bugge 
KZ. XX. 2. — Corssen I. 116. 812. B. 878. 505. N. 29. 71. — C. E. 81. 
160 f. 543. 704. 726; KZ. II. 400. — F. W. 182. 498; Spr. 109 ει KZ. 
XIX. 260. XXI. 14. — Förstemann KZ. I. 494. 9). — Lottner KZ. VII. 
174. 59). — Miklosich Lex. 68. — PW. VI. 1807: von vragk. — Pott 
II. 856. — Savelsberg KZ. XXI. 140. — Siegismund St. V. 187. — Spiegel 
KZ. XIII 866. 2). — Stier KZ. ΧΙ. 143. — Verner KZ. XXIII. 118. — 
Zeyss KZ. XIX. 177. XX. 450. — B. Gl. 871b: vrka, Avxog per metathesin 
ex ὕλκος pro valkos, correpta syllaba; lupus ex ulpus pro ulcus. — Anders 
Schweizer KZ. VI. 444: vrack = Skr. vrka, Skr. iurié = λύκος, Skr. 
lup = lupus. Aehnlich Weber KZ. II. 80: runk, lunc (runcare), λύκος: 
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weder mit vrka, noch mit lupus zusammenzustellen. — Indo-europäische 
Grundform varka, europäische valka, grákoital. viuko, german. volfa: 
Skr. vrka, zend vehrka; ksl. vlukü, russ. voik (noch im Igorliede vluku), 
serb. vuk, poln. wilk, böhm. elk; lit. vilkas, altpr. wilki-s; alban. &ljks, 
ölkö, geg. &ks; goth. vulfa, alin. ulf-r, alte. uulf, ags. vulf, ahd. wolf. 
— 8) Clemm St. ΤΠ. 298 ff. — Vier andere verschiedene Deutungen: 
a) Döderlein nr. 974. 2459: Λείχω, λειχάδην, Alyönv = leckend. b) Düntzer 
KZ. XIII. 8: zu Λικριφίς, AlyE, λέχρις, licinus, obliquus; „auch Λέγδην 
mag dazu gehören; hier scheint die Vorstellung des Biegens zu Grunde 
zu Tiegen“. c) Goebel KZ. ΧΙ. 396 f.: Aıy tönen, Aly-dnv schwirrend, sau- 
send, ἐπιλίγδην obenhin (ἄκρον) ansausend, anschwirrend, d. i. schwir- 
rend, oben an die Schulter fliegend. d) Sonne KZ. XV. 92: lag an- 
hangen, haften, sich schmiegen und fügen. — 9) C. E. 848; St. VI. 
265 1f; C. V. I. 125. 11). 177. 19). 210. 337. II. 260. 315. 380. 382. 390. 
— L. Meyer KZ. XV. 4. 34. 42. — Pott II. 696. — Zu W. kars: B. GI. 
11a: karsh trahere, ut mihi videtur; verro e querso abjecto q et assimi- 
lato s antecedenti litterae. Bugge KZ. XX. 26f. Corssen I. 34. B. 408: 
karsh = cvers-ere. Schweizer-Sidler KZ. XIII. 312. — F. W. 492. 1077. 
Spr. 197 zieht axo. soos, ἔῥῥαω, verro gleichfalls zur W. vars; dagegen 
F. W. 170. 484 qvo, ῥυτός u.s. w. zur W. ru zerachmettern, zer- 
schlagen, reissen. — 10) Zur W. varsh pluere, irrigare = fortschwemmen, 
fortreissen: Benfey Wzll. I. 327. Lottner KZ. VIII. 51. Saveleberg KZ. 
VII. 387. Sch. W. s. v. Dagegen C. E. 348: unzulässig, da die W. im 
Skr. immer nur den Regen bedeutet. — Döderlein nr. 2291 hält die Form 
für synkopiert aus ἀπο-ερύσαι. — 11) Zweifelnd Sonne KZ. X. 103: ar 
sich regen, Desid. ar-s, Skr. rsh fliessen, strömen, „falls diese Form 
nicht etwa digammirt war“. — Auch Sch. W. s. v. vergleicht erro (vgl. 
pag. 63). — 12) Vgl. noch Ameis-Hentze ad Il. 1. 459 (mit Assimilation 
und Vocalisierung des « aus &»JKéQvca» von &va-Fovo). Christ p. 233. 
— Nach Savelsberg Dig. p. 11 ist ἆ prothetisch — 13) Vgl. noch 
Christ p. 934, Peters Dig. p. 18. 20. — 14) Vgl Curtius St. III. 190: 
Aus Nominalstämmen auf -τα gehen Verba mit einer mehr oder weniger 
"scharf ausgeprägten frequent. oder intens. Färbung hervor — lat. (fiare: 
ναιετάω, εὐχεταομαι neben ἑλκυστάζω, ῥυστάζω, Övorafw, potare neben 
olvororafeıy. — 15) Vgl. Corssen IL. 167 f. — 16) Bugge KZ. XX. 8. — 
PW. V. 24: barh (varh). Die Schreibung schwankt zwischen b und v. 
Es ist nicht unwahrscheinlich, dass die ältere Form der W. die mit v 
ist, vgl. vellere (dagegen Ascoli KZ. XVII. 270: wir hegen die Hoffnung, 
in barh *bargh ein kostbares Beispiel für urspr. b vor uns zu haben). — 
B. Gl. 77a: karsh trahere, sta ut mutilatum sit e quello. — Corssen B. 
326: Es bleibt dahingestellt, ob vel-l-ere aus *vel-j-ere oder aus *"veel- 
n-ere durch Assimil entstanden ist. — 17) F. W. 1078: val nehmen (?). 
— Grassmann KZ. XVI. 111a): vol-tur, Vol-tur-nu-s vielleicht von vo- 
lare, vom schnellen Dahinschiessen benannt. — Legerlotz KZ. VIII. 49 f.: 
wohl ved. grbh, slav. grab-iti, — FaoFf, ὁ ελ-εἵν, vul-tur. — 18) Vgl. 
Skr. eraná m. (n. Wunde, Scharte, Riss, Verletzung (PW. VI. 1493). 
— Aufrecht KZ. IL 147 ff. (der zugleich über das Suffix Skr. nas, vos, 

'A^us handelt). — B. Gl. 377b. — F. W. 184. — L. Meyer KZ. XXIII. 68. 
— Schleicher Comp. II. 70. — Anders Ebel KZ. V. 66: wahrsch. «-ελ- 
νυ-μι ὅλ-λυ-μι vul-nus. — 19) Anders G. Meyer St. V. 60: foedi-fragus, 
vulni-Acus aus einem verkürzten Stamm foedo, vulno (vgl. µενες, µενο 
in µενο-εικής). — 20) Vgl. Lottner KZ. VII. 178. 115). — 21) Vgl. noch 
Corssen I. 812. B. 377. 505. — Anders B. Gl. 177b: dans mordere, mu- 
tato d in I. — lanius, laniare findet sich nirgends und ist des Verf. 
eigener Zusatz. — 22) G. Meyer St. V. 78. — 23) Corssen B. 345. — 
24) Anders Weber KZ. II. 80: Skr rusé, luné runcare; ava-rwié = 
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averruncus. Dagegen (anders deutend) Schweizer-Sidler KZ. IIT. 393: a 
in averruncus lang, in ava kurz, dann ist rr statt des einen r nicht auf- 
gehellt, endlich ist verruncare ja ein Wort für sich und bedeutet un- 
geführ dasselbe was vertere im μεθ. von arertere. Also à = ab und 
verruncare wohl eine Ableitung von verto oder verso. Vgl. noch id. ibd. 
376: averruncus etwa für avertuncus. 

7) VAR winden, wälzen, drehen, mahlen*). — Skr. eára 
m. Umkreis, Umgebung, Raum, val-aja m. n. Kreis, Umkreis, 
Rund (PW. VI. 709. 807). 

val. 
FaA. — (.FaA-w-jo, Fal-ıv-djo, FaA-ıv-d0?) ἆλ-ιν-δέ-ο-μαι, ἀλίνδ- 

ο-μαι sich wälzen, umhertreiben '), ἀλένδη-σι-ς f. das Wälzen (Hippokr.), 
ἀλινδή-θρα f. Wälzeplatz für die Pferde (τόπος ἐν & καλινδοῦνται 
of ἴπποι καὶ ἄλλοι ἐξακούμενοι τὸν κάµατον B. A. 4); ἀλινδήθρα-ς 
ἐπῶν Tummelplätze des Redekampfes (Arist. Ran. 904, dazu Eustath. 
ἀλινδήθρα κυρίως μὲν ἡ κατὰ πάλην πονίσερα, τροπικῶς δὲ καὶ ἡ 
ἐν λόγοις, ὡς τὸ ἀλινδήθρας ἐπῶν). — (F  ὑ) ὑάλ-η' σκώληξ 
(Wurm), ὑάλ-ε-ται σκωληκιᾷ (wimmelt) Hes. 

Εελ. — (4 ελω, ἐ-ελ-ω) εἴλλω, εἵλλω (Sp.) = ἵλλω pag. 
913°). — (ἆμφι-θελ-ο) ἄμπ-ελο-ς f. (die Umrankende —) Ranke, 
Weinrebe, Weinstock ®) (Hom. nur Od. 9, 110. 133. 24, 246), 
Demin. ἀμπέλ-ιο-ν n., aumel-i-s ((δ-ος) f. id.; ἀμπέλ-ειο-ο, ἆμπελ- 
180-5, ἀμπέλ-ινο-ς vom W. (-ıvog οἶνος Traubenwein, -ıvov κλῆμα 
Weinranke), ἀμπελ-ῖ-τις (γῆ) Erde zum Belegen der Weinstöcke, 
άμπελ-ών, -εών (ῶν-ος) m., ἀμπελε-ο-ν n. Weinberg, ἀμπελό-ει-ς 
rebenreich (Hom. nur Il 3, 184. 9, 152. 294), ἀμπελώδης id., 
ἄγρι-άμπελος wilder Weinstock (Diosc.); EA-ıvo-c m. = ἄμπελος 
(ἐλινοὶ τὰ κλήµατα τῶν ἀμπέλων Hes.); EA-I-xpucoc m. Goldranke 
(ein epheuartiges Gewüchs) (οὗ τὸ ἄνθος ὅμοιον κρόκῳ καὶ olov 
χρυσοειδές Schol. Theokr. 1. 30). — éA-ix: (ἐλ-ικήω) EA-Iccw, neu- 
att. ἐλίττω, ion. poet. auch ε[λίσσω, wälzen, winden, herumdrehen 
(Fut. ἑλίξω, [wohl mit prothet. :*)] Aor. εἴλιξα, Pass. εἰλίχ-θη-ν, 
Perf. eidıy-uaı, Plusqu. síA/g-evo Her. 7. 90; Sp. auch ἕλ-ήλιγ-μαι 
wie Paus. 10. 17. 12); Verbaladj. ἔλικ-τό-ς gewunden, gedreht; 
übertr. trügerisch. — ἕλιξ (£og) gewunden, gebogen (bei Hom. 
Beiw. der Rinder, wahrscheinlich in Beziehung auf den Gang == sich 
windend) (vgl. Apoll L. p. 66 ἤτοι τὰ κέρατα ἑλικοειδὴ ἐχούσας 1| 
ὡς ἔνιοι ἀπὸ τοῦ κατὰ τοὺς πόδας ἑλιγμοῦ. Aehnlich Schol. ad Il. 
21. 448: ἔλικας βοῦς φησιν ἐπιθετικῶς ἤτοι ἀπὸ τῆς κινήσεως τῶν 
ποδῶν, ἢ τοὺς ἑλικοειδῆ ἔχοντας τὰ κέρατα)"; Subst. f. das Ge- 
wundene, speciell: Armband (γναμπταὶ fAxeg Il. 18. 401); Win- 
dung, Gekräusel, Weinranke u.s. w. — (ἆμφι-ελικ-ια) Appı-EXıcca 
(meist Pl) f. Beiwort. der Schiffe — auf beiden Seiten oder zwiefach 
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geschweift oder gebogen, ringsum gerundet?). — ἑλίκ-η f. Windung 
(das Sternbild des grossen Bären von seinem kreisförmigen Um- 
lauf), ἔλικη-δόν gewunden, &Aly-Inv id.; ἕλυκ-ία-ς m. der Gewundene 
(eine besond. Art von Blitzen); ἕλικ-ό-ς sich windend, wirbelnd 
(Kall. frg. 290); (ἔλικ-τι) ἔλιξι-ς f. das Winden, die Windung; &ux- 
τήρ (τῆρ-ος) m. das Gewundene, Gedrehte (Locken, Armbinde, Ohr- 
gehänge), ἑλικτήρ-ια n. Pl. Ohrgehänge (vom ἕλικτήρια Apoll. 
L. IL); ἕλιγ-μό-ς m.  ἔἕλιξις, ἕἔλιγ-μα(τ) n.  ἑλικτήρ, ἕλιγματ- 
ὤδης gedreht, gewunden, ἕλικ-ό-ει-ς id. — ἑλικ-: ἔλικ-άμπυξ mit: 
umschlungenem Stirnband (Pind. frg. 45), ἑλίκ-ωψ mit runden, ge- 

" wülbten oder schöngeschnittenen Augen (vgl. βο-ῶπις), Bein. der 
Achäer, fem. ἕλικ-ῶπ-ι-ς (ιδ-ος) von der Chryseis (Il. 1. 98; Μοῦ- 
σαι h. 33. 1)9); EAıko-: ἔλικο-βλέφαρος mit geschwungenen, im Halb- 
kreis geformten Wimpern d.h. mit schön geformten Augen, ἔλικο- 
deöuog in Windungen laufend, ἔλικο-ειδής wie gedreht, gewunden, 
£lixó-Q9oog in Windungen fliessend; éMi£o-: ἑλιξό-κερως mit gewun- 
denen Hórnern, ἕλιξο-πόρο-ς krumme Wege wandelnd. — (St. ἕλ-μι 
ἕλμι-νθ, ἕλμι-γν; -v9, -yy mit deminutivem Charakter") ἕλ-μι-ς, 
ἕλ-μιν-ς (ἔλμιξ Hippokr.) f. Eingeweidewurm, Spul-, Bandwurm?*), 
Demin. ἑλμίνθ-ιο-ν n., ἑλμινθιάω an Würmern leiden, ἕλμινθώδης 
wurmartig. 

Fi. — (9 ιλω) ἵλλω wälzen, herumdrehen (ἐλλομένων ἀρό- 
τρων Soph. Ant. 340 da die Pflüge sich wälzen, drehen, indem 
sie bald in die Erde hinein-, bald wieder heraufgeleitet werden; 
sonst nur bei spät. Dichtern); die Augen verdrehen — schielen, 
blinzeln; iAA-4-c (-άδ-ος) f. das Gewundene (aus Riemen oder 
Weiden), Strick, Seil (nur Il. 13. 572 und Lex.); (11-19) ἵλλο-ς m. 
das Auge (Poll. 2.54, vom Drehen desselben); λλό-ς die Augen 
verdrehend, schielend, dazu fem. ῥλλ-ί-ς (ἐδ-ος, dazu Hes. διεστραµ- 
urn), lAMfo, gew. ἐπ-ιλλίζω mit den Augen zuwinken, zublinzeln 
(Od. 18. 11 ἐπιλλίζουσιν, dazu Schol διανεύουσι τοῖς ὀφθαλμοῖς); 
ἱλλ-αίνώ die Augen verdrehen, schielen; (/40-o) ἕλλω-σι- f. das 
Verdrehen der Augen, Schielen; λλ-ώδης mit verdrehten Augen, 
schielend; (ᾖὶλ-ωπ) ἱλλωπ-έω, -(u, -τω (ἐγ-κατιλλώψας Aesch. 
Eumen. 113) die Augen verdrehen, blinzeln, liebäugeln (ἑλλώπτειν᾽ 
στραβίζειν Ἠοβ.) 19). — (Fi = 11) ἵλ-ιγξ (ιγ-ος) £., ἵλ-ιγ-ο-ς (auch 
εἴλιγγ-ο-ς Sp.) m. das Drehen, der Schwindel, Ἰλλιγγ-ιάω (auch εἶλ-) 
am Schwindel leiden (Opt. ὑλυγιώης Plat..Gorg. 486) 31). 

Εολ 13). — (Fol-o) οὖλ-ο-ς m. Aehrenbündel, Garbe (vgl. 
pg. 914 ἴουλος), Οὐλ-ώ f. Bein. der Demeter (Schol. Αρ. Rh. 1. 972). 
— (Foi-aı) οὐλ-αί f. geschrotene Gerste, Gerstenkürner, welche man 
gerüstet und mit Salz vermischt vor dem Opfer zwischen die Hörner 
des Opferthiers streute (βωλία, βωλίς' ut» [corr. µάζης] εἶδός τι 
ἐν ταῖς θυσίαις Hes.); οὐλο-χύται f. id. (eig. ausgeschüttete Gerste), 
οὖλο-χύτα n. id. (κατάργµατα Hes.), οὐλοχυτέ-ο-μαι die Gerste streuen 
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(Theophr. ap. Porphyr. de abstin. 2. 6). — (.FoA-uo) ÖA-no-c m. 
urspr. ein runder Stein (Il. 11. 147); dann ein walzenfürmiger 
Körper: Mórser, Trog, Kübel, ein Trinkgefäss (ποτήριον κερατίου 
τρόπον εἰργασμένον, Urpog ὡς πυγωνιαῖον Ath. 11. 494b), die Höhlen 
der Backenzühne (sp. Med.), Demin. ὀλμ-ίσκο-ς m., ὀλμ-ειό-ς m. = 
ὄλμος (στρογγύλος λίθος. eis ὃν κόπτουσιν dongıe Schol. Ar. Vesp. 238). 

(2 prothet.) ἐ-ξαλ. — é-FÀa: (ἐ-υλα) εὐλή f. Wurm, Made (Il. 
19, 26. 22, 509. 24, 414), εὐλά-ξει' σκωληκιᾷ (Hes.); (2-FAd-g0) 
εὔλη-ρα n. Pl. Zügel, Zaum (Il. 23. 481), Nbf. αὔληρο-ν., ἄβληρο-ν 
(nvlov, ἐμάδ Hes.; vgl. Lex. vetus: αὔληρον ὑμὰς y] σχοινίον, ὅπερ 
Ἴωνες εὔληρον) 15). — (ἐ-ελ, &FÀA =) €: εἰλ-έ-ω winden (sp. 
Dichter), εἶλη-τ-ικό-ς sich windend, sich wälzend, εἶλή-σις f. das 
Winden, Drehen, Wirbeln, der Wirbelwind, εἴλη-μαί(τ) n. Windung, 
Wölbung, elAnuer-ıxo-g gewunden, gewölbt, εἶλη-δόν verflochten 
(ovveorgauufvog Suid.); εἰλ-εό-ς m. Darmverschlingung (eus vol- 
vulus), εἶλε-ώδης am ellsog krank; εἶἰλ-ί-που-ς (εἰλί-ποδ-ας Hom. 
8mal, εἰλιπόδ-εσσι Il. 6, 424. 16, 488) Beiw. der Rinder: die 
Füsse windend, beindrehend (weil sie bei jedem Schritte mit den 
Knieen und Klauen eine halbe Schraubenwindung um die gerade 
Linie des Weges beschreiben, Ameis-Hentze ad Od. 1. 92; (μα. 
ταναύπους., vgl. pag. 270) 33). 

Ει-ξολ. — ἴ-ουλ-ο-ς m. = οὖλος, Ἰουλ-ώ — Οὐλῶ (s. pg. 913); 
ἴ-ουλ-ο-ς m. ein Insekt, der Vielfuss, Regenwurm (Ath. 7. 3052) 0), 

val-val. 
Φελ- [ελ] = Εελ-υ 18). — ἐλ-ύ-ω wälzen, winden, krümmen, 

Med. sich winden u.s. w. (nur Aor. Pass. ἐλύ-σ-θη-ν, Part. ἐλυ-σ- 
Θεί-ς Il. 24. 510. Od. 9. 433 und sp. Dicht.; vgl. noch ἐλύμενον᾽ 
ἑρχόμενον, προβαίνοντα Hes.); ἕλ-υ-τρο-ν n. (Mittel zum Um- 
winden) Hülle, Futteral, Schale, Hülse, Flügeldecke, ἐλυτρό-ω um- 
winden, umhüllen (Hippokr.), ἔλυ-μα(τ) n. = ἔλυτρον. — (ἐ-ελυ, 
£-fiv) εἰλύ-ω umwinden, umhüllen, bedecken (Hom. vom Pass. 
nur Perf. und Plusqu. εἰλύ-αται, εἶλυ-το, bes. Part. elAv-u£vo-c, εἶλύα- 
ται, sonst v)'^), εἴλυ-μα(τ) n. Hülle (Od. 6. 179 und spät. Dicht.), 
εἶλυ-σι-ς f. das Sichwinden, Kriechen (Hes.). — (Foi-f, «ολ-ο [F 
= 0], St. «ολ-ο-ο das Drehen, dazu Locat. «ολ-ο-ο-ι) ὁλ-ο-ο-ί- 
τροχο-ς im Umdrehen laufend — Rollstein, runder Stein (Il. 13. 
137. Herod. im Orae. 5. 92), dann ὁλοί-τροχος (Herod. 8. 52. Xen. 
An. 4. 2. 8. Theokr. 22. 49)!5). 

FaÀ-e-F, Εαλ-ο-ξ (s, o irration. Vocale nach dem Dauerlaute 
À; vgl Feov-s pag. 906) 19). — Fal-e-F: dÀ-é-u mahlen, zer- 
malmen, Hom. κατ-αλέω zermahlen (Fut. ἆλ-έ-σω, att. ἁλώῶ, Aor. 
ᾖλ-ε-σα, κατὰ πυρὸν ἄλ-ε-σσαν Od. 90. 109, Perf. ἀλ-ήλ-ε-κα; ἀληλεκ- 
έναι Nikarch. Anth. 11. 251, Pass. ἆλ-ήλ-ε-σ-μαι); Verbaladj. ἆλ-ε- 
σ-τ-έο-ν (Diose.); ἄλ-ε-το-ς m. das Mahlen, die Mühle, ἀλέ-η-ς m. 
Subst. Müller, Adj. ἀλέται λίθοι Mühlsteine (Xen. An. 1. 5. 5); 
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ἄλε-σι-ς f., ἆλε-σ-μό-ς m., ἄλε-σ-μα(τ) n. das Mahlen; ἆλε-τ-ών (ῶν-ος) 
m. Mühle; (ἀλε-τήρ) ἆλε-τρ-ί-ς ({δ-ος) f. Müllerin (γυνή ἀλετρίς die 
Sklavin, die das Getraide mahlt Od. 20. 105), ἆλετρ-εύ-ω — ἀλέω 
Od. 7. 104 und dann Sp.); ἆλε-τρίβ-ανο-ς m. Mörserkeule (οἴσεις 
ἀλετρίβανον τρέχων; Ar. Pax 259). — (alef-g0) ἄλευ-ρο-ν n. Mehl, 
bes. Weizenmehl (vgl. ἐκ τῶν κριθῶν ἄλφιτα σκευαζόµενοι, ix δὲ 
τῶν πυρών ἄλευρα Plat. Resp. 2. 872b), ἀλευρ-ί-τη-ς ἄρτος Brod 
aus W., ἀλευρ-ώδης mehlartig (Galen.); µάλευρον (ἄλευρον, στέαρ 
Hes.) wohl aus «άλευρον; (dÀ&F-jar, ἄλειατ) ἄλει-αρ (-ar-og) n. = 
ἄλευρον (Od. 20. 108); (ἆλεί-α) ᾽λεύ-α-ς m. ein Thessalier, ’AAsv- 
ἅδαι dessen Nachkommen, das vornehmste Geschlecht in Thessa- 
lien. — Εαλ-ο-ξ: (For-o-F-n) ἁλ-ω-ή, att. AA-w-c, kypr. ἆλου-ά 
(o = c durch Ersatzdehnung, vgl. πλο-ω, πλώ-ω), f. Tenne (ge- 
ebneter Platz auf dem Felde zum Austreten des Getraides); dann: 
geebnetes Land = Fruchtgarten, Weingarten, Saatfeld?)); ἁλώ- 
io-c, ἅλω-εινό-ς zur Tenne geh. (ἀλώῖα ἔργα Feld-, Drescharbeit, 
ἁλφα erg. ἱερώ Erntefest der Demeter in Athen); ἁλω-αίη, -ᾱ-ς 
(άδ-ος) f. Tennenbeschützerin (Bein. der Demeter); ἅλ-ω-ν (ῶν-ος) 
f. — (ioc, Demin. ἁλῶν-ιο-ν n., ἁλων-ίζω, -εύ-ομαι dreschen; 
ἅλω-εύ-ς, ἁλω-ευ-τή-ς m. Drescher, (dann auch) Winzer, Gärtner, 
Landmann; ’4Aio-ev-s m. = Tennenmann, Sohn des Poseidon und 
der Kanake, Gemal der Iphimedeia (Il. 5. 386)?! (FaloF-ıe) 
ἆλο-ιά-ώ ep., ἆλο-ά-ω att., dreschen, schlagen (yeiev χεροὶν ἁλοία 
Il. 9. 568; Fut. ἀλοᾶ-σω, ἀλοή-σω);: ἀλοίη-σι-ς, ἀλόη-σι-ςο f., ἆλοη- 
τό-ς m. das Dreschen, ἆλοιη-τήρ (τῆρ-ος) m.  ἁλωεύς; Zermalmer 
(al. ὀδόντες Backzähne). 

var. 

(va[r]var, viverja) vi-ver-ra f. das Frettel, Frettchen 
(Plin.) ??). 

Val. 

vol. — (*ad-vól-u-s sich heranwindend, sich anschmiegend, 
wedelnd) ad-nlà-ri (-re) sich heranwinden, sich anschmiegen, an- 
wedeln — schmeicheln, knechtisch begrüssen?5), adula-tor m., -trix 
f., Schmeichler, -in, adulator-iu-s den Schm. betreffend, adula-ti-o(n) 
f. Schmeichelei (adulatio est blandimentum proprie canum, quod. et 
ad homines tractum consuetudine est Non. p. 17. 4, vgl. sublime 
dvolans pinnála cauda nósirum adulat sánguinem, sagt Prometheus 
Att. ap. Cie. Tusc. 2. 10. 24), adula-bili-s leicht zu besänftigen 
(Enn. ap. Non. p. 155. 30), schmeichlerisch (Amm. Marec.). 

vlo. — (*oló-ru-m) 1ö-ru-m n. (= εὔληρο-ν pag. 914) Zügel, 
Riemen, Peitsche?4£), lör-eu-s aus Riemen, lor-üriu-s m. Riemer, 
Zuchtmeister, (*lora-re) lora-tu-s mit Riemen gebunden, lora-mentu-m 
n. Riemenzeug; lori-pes riemen-, schlung-, krummftüssig. — lor-Ica 
(vgl. lec-tu-s, lect-ica) f. Riemenpanzer, Panzer, Brustwehr, (übertr.) - 
jede Sehutzwehr, Schanzen, Zaun, Demin. loricu-la f., loric-ariu-s 

68* 
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zum Panzer u.s. w. geh.; loricäre bepanzern, lorica-ti-ö(n) f. Be- 
panzerung; lorici-fer (θωρακοφόρος Gloss. Philox.) 

val-val?*), 
val-völ-ae, val-vul-ae f., val-vol-i, m. die Schoten der 

Hülsenfrtichte (fabae folliculi appellati sunt Fest. p. 375. 10); con- 
vol-vul-u-s m. Wickelraupe (die sich in die Weinblätter einwickeln 
oder einspinnen soll), Winde (Pflanze); in-vol-vul-u-s m. Wickel- 
raupe??), 

val-v[ai]**). 
val-v-a f. Thürflügel, Pl. (meist nur so) Flügelthüre (quae 

revolvuntur, Serv. ad Verg. A. 1. 453), (*valva-re) valvä-tu-s mit 
Flügelth. versehen; in-volv-u-s (vermiculi genus Paul. D. p. 112. 8). 
— vol-v-a (vulv-a) f. Hülle, Eihaut, Gebärmutter bei Menschen 
und Thieren (volvam terra prius gignit, ipsum [boletum] postea in 
volva ceu in ovo est luteum Plin. h. n. 22. 22. 46)**), Demin. 
volvü-la. — vol-v-ére (volvi) wälzen, rollen, drehen, winden, 
kollern; (übertr.) geistig betreiben, überlegen, erwügen?9); Part. 
vol-u-tu-s; volu-tus (tus) m. das Sichwülzen, Sichrollen, volu-ti-m 
rasch (Non. p. 4. 1); volü-ta (eig. Part.) f. Situlenschnecke, Volute 
(Vitr.), Volut-ina f. die den Bälgen der Getraideähren vorstehende 
Gottheit (August.); volu-cra (Nbf. volu-cri-s) f. = con-, in-volvu- 
lus; in-volu-cru-m n. Hülle, Decke, Futteral, involu-cre n. Serviette 
(Plaut. Capt. 2. 2. 17); volu-men (min-is) n. das Rollen, die Win- 
dung, Krümmung, Rolle, Schriftrolle, Schrift, Buch, veolumin-osu-s 
voll Windungen (Sidon.); rolü-bili-s (Adv. -ter) sich drehend, krei- 
send, rollend, schnell bewegend, rasch, veründerlich, rolubili-ta-s 
(tatis) f. schnelle, kreisende Bewegung, Schnelligkeit u. 8. w.; 
Frequent. vol@-!a-re herum-wälzen, -rolen u. s. w., voluta-fu-s 
(fus) m., -ti-o(n) f. das Sichwälzen, übertr. Unbeständigkeit, voluta- 
bundu-s sich herumwälzend, «oluta-bru-m n. Schweineschwemme, 
Morast. 

*) C. E. 860: „Eine der am weitesten verzweigten und zugleich 
schwierigsten griech. Wurzeln, da sich eine Fülle halbwegs vergleich- 
barer Formen aufdrüngt. Die Schwierigkeit liegt hier wie oft in der 
schwierigen Scheidung.“ Nach des Verf. Ansicht ist die W. 5 var 
(pag. 894) noch weiter verzweigt und überhaupt die richtige Scheidung 
zwischen den 3 Wurzeln var (5. 6. 7) oft sehr schwierig, da die Be- 
griffe manchmal fast verschwimmen. Die Wurzeln var (b. 7) vermengt 
wohl nicht mit Recht Sonne KZ. XII. 365 (ἔριον, οὐρανός, ἐλύω, trotz 
Buttmann εἶλω, ἆληναι); W. var: kreisen, umkreisen, rings einhegen, 
zusammendrüngen, schützen; übertragen: ausschliessen, abwehren; dann 
causativ: kreisen lassen, winden, wülzen u.s. w. Aehnlich Corssen 
(vgl. Anm. 25). — Brugman St. VIL 334. 38). — C. E. 360. 642. 550. 
664. 562 f. 578. — Düntzer KZ. XII. 14 ff. — Ebel KZ. IV. 169. — F. 
W. 185. 897. 490. 492 f., F. Spr. 249 f. 367. — Lottner KZ. VII. 190. 
159)  — L. Meyer KZ. XXIII. 74. — 1) Vgl. Weber KZ. X. 260. — 
Anders Ahrens KZ. VIII. 335 und Legerlotz ibd. 122: κξαλ: καλινδέα, 
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ἀλινδέω (bald mit, bald ohne Guttural). — 9) C. V. I. 123. 4): „prothet. 
e wohl Quelle des Diphthongs^. Il. 301. 7) — 3) Pott I 120. Dazu 
C. E. 361: „beachtenswerth“. — Dagegen Pott KZ. VI. 276: nicht aus 
ἀμφέ und ἐλεῖν, „vielleicht“ ἅμ[φι]-πέλομαι drehen. — Bugge KZ. XX. 
5: [π]άμπελος, pampinus (x durch Dissimilation weggefallen). — L. Meyer 
KZ. VIII. 141: ἅμπ-ελο-ς (-ελο Suffix. — Sonne KZ. XII. 365: = dva- 
πέλω d.i. aufkreisend, emporrankend. — 4) Andere Deutungen: a) Ameis- 
Hentze ad Od. 1. 92: „glänzend, glatt, prächtig“; W. «ελ (σέλ-ας, σε- 
Anvn), &, mit der Weiterbildung ἑλικ; ἑλικ-ώπις glanzäugig (vgl. ὅσσε 
φαιεινῶ, γλαυκῶπις u. a.). b) Bergk Philol. XIV. pg. 181: „schwarz“. 
c) Düntzer KZ. XII. 17: „rund‘ (würde sich auf die grössere Rundung des 
Körpers im Gge. zu Pferden und Schafen beziehen) d) Hartung zu Pind. 
P. 6. 1: „kraushaarig“. e) Pape W. und Sch. W.: „mit schrággewun- 
denen Hórnern". — 5) Vgl. Ameis-Hentze ad Od. 3. 162. Düntzer KZ. 
XII. 16 f. G. Meyer St. VI. 376. — Dagegen Rost W. und Sch. W.: 
„auf beiden Seiten sich windend, schwankend, schaukelnd (dagegen 8. 
W. s.v.: ,unhaltbar'). — 6) Vgl. S. W. und Sch. W. s. v. — Anders Ameis- 
Hentze (Anm. 4). Bergk Philol. (ibd): „schwarzäugig“ (nach Hes. µε- 
λανόφθαλμος). — 7) C. E. 486. — 8) C. E. 550 und F. W., F. Spr. 1. c. 
(beistimmend Brugman St. VII. 335: „vielleicht aus álterem Ferfı“). 
Aehnlich Pape W. s. v. — Zu Skr. krmi, lat. vermis, goth. raurms (vgl. 
pag. 136): Benfey Wzll. II. 300. B. Gl. 92a (cf. lit. kirminis). Förste- 
mann KZ. 1Η. 46. 8). Grassmann KZ. IX. 20. 35). Pott E. F. 1. 84. — 
9) C. V. I. 801. 7). — 10) C. V. L 234. 6). II. 404. — 11) Vgl. Anm. 
pag. 823. — 12) Vgl. noch: Brugman St. IV. 135. Christ p. 196. Savels- 
berg Dig. p. 29. 48. — Zur Sache vgl. K. Fr. Hermann Gottesd. Alterth. 
8. 28. 11 und Moses 3. B. Cap. 2. 13: „alle deine Speisopfer sollst du 
salzen; und dein Speisopfer soll nimmer ohne Salz des Bundes deines 
Gottes sein; denn in allem deinem Opfer sollst du Salz opfern“. — 
Anders Ahrens KZ. VIII. 340 und M. M. Vorl. Il. 853 f.: mar, mal 
mahlen, οὖλαέ (mit Wegfall des anl. » im Griech.). — Gegen die Zu- 
sammenstellung mit volvere wülzen, rollen iet auch L. Meyer KZ. XXIII. 
69 (ohne andere Deutung). — 13) Vgl. noch: Bugge KZ. XIX. 421. 
Corssen I. 312. B. 505. Fick KZ. XXI. 14. — Savelsberg Dig. pag. 14 
bildet: «ελ, 2-FoA-&-o, synk. &-.FA-é-o, dann εὐλ-έ-ω, εὔλη-ρα. — 14) Anders 
Pape W. und Sch. W. s. v.: „schleppfüssig‘“, insofern sie beim Gange 
die hinteren Füsse schwerfällig nachschleppen. — 15) Vgl. C. E. 563 und 
Fritzsche St. VI. 325. — 16) Vgl. noch ferner: Brugman St. VII. 334 f. 
Bugge KZ. XX. 148. Fritzsche St. VI. 339. Gerth St. Ib. 243. 131). 
Misteli KZ. XVII. 191f. — 17) C. V. I. 178. 21). — 18) Benfey Wzell. 
II. 301. — Brugman St. VII. 334. 88). 868. — Corssen B. 322. — C. E. 
360 f. 562. — Düntzer KZ. XII. 4. — Fritzsche St. VI. 389. — G. Meyer 
St. V. 94. VI. 384. — Misteli KZ. XVII. 191. — Pott E. F. II.! 638. 1.? 
781. — Roediger p. 76. — Als Locativ erklären das Wort: Benfey, 
G. Meyer, Roediger, Pott. Düntzer hält das οι für blosse Verstärkung 
des Bindevocals o. Faesi ad Il. l. c. und S. W. halten das οοι für zer- 
dehnt aus dem ion. οι. — Ganz anders Buttm. Lex. II. p. 234: „Ver- 
derbenroller“; ähnlich Ludwig a-Declin. pg. 106: „der verderbliche 
Läufer“. — Grashof Fuhrw. p. 31: Mühlstein, dann: jeder grosse Stein. 
— 19) Vgl. noch: Brugman St. IV. 148. 162. Curtius KZ. III. 77. Leskien 
St. II. 97. 103 f. (der die Stämme «is, ἆλεν-, ἆλεσ ansetzt) Savelsberg 
KZ. VIII. 407. XXI. 198 f. — W. mal: Ahrens, M. M. Vorl. l. c. (Anm. 12), 
Legerlotz KZ. VII. 135. — 20) La Roche Zeitschr. f. österr. Gymn. 1865 

. 191: ἁλφή. — 21) Vgl. Pott KZ. IX. 205. — 22) F. W. 398. — Diefen- 
ach KZ. XVI. 221: scheint ein Lehnwort zu sein. — Vgl. Miklosich 

Lex. 120: 'veverica f. sciurus, serb. virera sb..vjevera, neugr. βερβερίτξα, 
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lit. vaivaras, vovere, let. vaveris, rum. vevericu (vgl. noch poln. wiewiorka 
neben Jjaszczurka, böhm. veverka, veverice neben jester, jesterka). — 
23) Lobeck de metaph. et meton. pag. 6 (vgl. C. E. 361). — Bugge KZ. 
XX. 30 und Schröder KZ. XIV. 356 zu ovo« (pag. 63). — Aehnlich F. 
W. 187 £.: „va wehen; «lo Schweif: ad-ulo-r, wenn es wirklich anwedeln 
heisst". — 24) Vgl. Anm. 13. — Lorica stellt M. Müller KZ. V. 152 zu 
Soeont. — 25) Corssen I. 459. II. 160. B. 321. 385. KZ. XVIII. 206. XXII. 
290 stellt valvolae, valva, volvo u. 8. w. zu W. var „decken, bergen, 
schützen, hüllen; daraus wickeln, einwickeln und dann erst die gewóhn- 
lichste Bedeutung wülzen". — 26) Vgl. Corssen B. 343. — 27) Vgl. PW. 
I. 1006: „ülda und «lva von var verhüllen 1) die Hülle, welche den 
Embryo umgiebt, Eihaut, 2) durch Verwechselung auch gebraucht für 
Gebärmutter, 3) Höhle. Vgl. vulva.“ — 28) Vgl. Anm. 16 und C. V. I. 
123. — Anders: a) B. Gl. 126b: ghurn commoveri, vacillare. Huc trahi 
posset. volvo, mutilatwn e guolvo, mutato r in I. b) Savelsberg KZ. XXI. 
164. 3): Stammerweiterungselement v (vgl. umbr. star, portav, sub-ocav) 
in vol-v-0, cal-v-or, arg-u-0. 

—— — ----- ο —— — 

YARK glänzen. — Skr. vark glänzen (unbelegt); várK-as 
n. Lebenskraft, Lebhaftigkeit; die leuchtende Kraft im Feuer und 
in der Sonne; daher in der späteren Sprache Licht, Glanz (PW. 
VI. 731). | 

valk. — Volc-änu-s (erst spät Vulc-anu-s) m. Gott des 
Feuerglanzes, des irdischen Feuers, der Feueressen und der Oefen, 
also — der Feuerglänzende (vgl. Quint. 8. 6. 24: Volcanum pro 
igne volgo audimus), Volc-An-iu-s, -ali-s zum "V. geh., vulcanisch 
(Volcan-al. Vulcantempel, Volcan-älia Vulcansfest am 23. August). 

Bugge KZ. XX. 3. — Corssen II. 150 f. — Grassmann KZ. XVI. 
164 ff. — Max Müller KZ. XVIII. 215. — F. W. 182: var warm sein, 
wallen (Skr. ul-ka, ul-muka), Vul-c-anu-s. Aehnlich PW. I. 1006: ulka 
f. feurige Erscheinung, Meteor, Feuerbrand; vgl. ulkushi, ulmuka, Vul- 
canus. — Windisch K. B. VIII. 45: var fliessen; vielleicht ist Volcanus, 
eine Bildung wie Diana, ein Derivat dieser Wurzel und bedeutet urapr. 
„Schmelzer“ (vgl. {έφαγε schmelzen). — Brambach Hülfsb.: Volcanus, 
nicht Vulcanus. 

1) YARG drehen, verdrehen; drängen. — Skr. varg 
1) wenden, drehen, 2) abdrehen, ausraufen, 3) Jemand den Hals 
brechen, 4) ablenken (vom Wege), beseitigen, 5) abwenden, ab- 
spannen, vorenthalten, abalienare, 6) sich zueignen, 7) für sich 
erwühlen; causativ: 1) beseitigen, vermeiden, unterlassen, ent- 
sagen, verzichten, 2) ausnehmen, ausschliessen, auslassen (PW. 
VI. 733). 

I) Drehen, verdrehen?). 
Fapy. — (9 αργ-1ο, «ραγ-ου «ραιγου «ραιβον Metathesis, Epen- 

thesis, Labialismus) ῥαιβό-ς, Hol. ῥυβό-ς (ῥυβὸν γὰρ τὸ ἐπικαμπὲς 
παρὰ τοῖς «ἰολεῦσιν ἤτοι ῥαιβόν E. M.) krumm, gebogen, ge- 
schweift, krummbeinig?), ῥαιβό-τη-ς (τητ-ος) f. das Krummsein 
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(Eust.), ῥαιβό-ω᾽ krumm machen, krümmen, ῥαιβη-δόν, ῥαιβο-ειδής 
wie krumm, von krummer Art; 6aßo-xgavog mit krummem, ge- 
bogenem Kopfe; ῥαιβο-σκελής mit einwärts gebogenen Füssey. 

II) Drängen. 
a) Drängen = treiben, schwellen?). 
Fopy. — öpy-n f. Trieb, Neigung, Eifer, Leidenschaft, (Auf- 

schwellen =) Zorn (erst die späteste Bedeutung) *); ὀργά-ώ schwellen, 
strotzen, (übertr.) heftig verlangen, ὀργη-τή-ς m. der Zornige (Adam. 
physiogn. 2. 28), ögyn-ua(r) n. = ὀργή (Schol Soph. Ai. 939); 
0py-(fo zornig machen, aufreizen; Med. zornig werden, zürnen (Fut. 
ὀργιῶ, ὀργιοῦμαι), ὀργι-σ-τ-ικό-ς anreizend, reizbar (E. M.); ὀργ-αίνω 
— ὀργίζω (Fut. ὀργανῶ, Aor. ὀργάνειας Soph. O. R. 335); ópy- 
iAo-c zum Zorn geneigt, jühzornig (of ὀργίλοι ταχέως uiv ὀργίζον- 
ται καὶ olg οὐ δεῖ καὶ ig! olg οὐ δεῖ καὶ μᾶλλον v] δεῖ Arist. eth. 
4. 5), ὀργιλό-τη-ς (τητ-ος) f. Jühzorn; ὀργ-ά-ς (άδ-ος) f. üppiges 
Land, Aue; Plur. ὀργ-άδ-ες f. reife Mädchen (von der strotzenden 
Fülle). 

b) Drängen = (hinein-, heraus-drängen ἆ, 1.) ein-, aus- 
schliessen). 

é-Fepy. — (eipy, eipy) εἴργ-ω, eipy-w, ion. ἔργ-ω. ep. auch 
£-£0y-w, einschliessen, einsperren, ausschliessen, aussperren, ab- 
halten, entfernen, drängen, einengen (Hom. Prüs. ἐ-έῤγ-ει, -ουσι, 
Opt. é-égy-o., Conj. é-így-g, Part. i-égy-ov, Imperf. ἕ-εργ-ἒ, -ov, 
daneben ἐ-έργ-νυ Od. 10. 238, Aor. ἔρξαν Od. 14. 411; Passiv 
Prüs. ἑ-εργ-ό-μενοι, ἐ-εργ-ο-μένη., Perf. É-egy-uot, dazu 3. Pl. ἔρχ-αται, 
Plusqu. 3. Pl. £gy-oro, &-£ey-aro, Aor. Part. ἐρχ-Θ-εί-ο; dazu intens. 
Imperf. oder Aorist ἔργ-α-θε, ἐ-έργ-α-θε nur Il. 5, 147. 11, 437)9); 
εἴρκ-τή f. Gefüngniss, εἴργ-μύ-ς m. das Einschliessen, Einsperren; 
Pl. Fessel, Bande (Ael. h. a. 7. 17). — Fepy: ἑκά-εργ-ο-ς (Bein. 
des Apollon) Fernabwehrer, Fernhalter des Uebels (Hom. und Pind. 
P. 9. 29). 

Fopr. — Öpx-o-c, ὄρχ-α-το-ς m. Gehege, der umfriedigte 
Fruchtgarten, bes. Weingarten, ὀρχ-άμη f. id. (Poll. 7. 147); µετ- 
όρχ-ιο-ν n. ein Getraidefeld zwischen zwei geschlossenen Gärten 
(Schol zu Arist. Pax 560: τὸ μεταξὺ τῶν συμφύτων πεδίον, iv à 
σἵτος T] ἄλλο τι ÉGmogroi)?). — Λυκό-ορτο-ς (ep.) Sohn des Dryas, 
Vernichter des Dionysos (Il. 130 ff.); Sohn des Aleos, König in 
Arkadien (Il. 7. 142 ff), Λυκοῦργο-ς bes. Sohn des Eunomos, der 
bekannte Gesetzgeber der Lakedämonier?). 

I) Drehen, verdrehen'). 
varg. — verg: verg-ére (verzi Diom. p. 866) neigen, wenden; 

sich neigen, kehren, hinwenden 9); Verg-il-iae f. Wendestern, Sieben- 
gestirn, Frühlingssonnenwende!!). — vorg: (vorg-vo, urg-vo) ur- 

' YU-8 krumm, gebogen; im-bur vo-m (fictum ab urvo, quod ita flexum 
ut redeat sorsum vorsus, ut in aralro quod est urvom Varro Ἱ. 1. 
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5. 127 M.) [urspr. v in der Sprache der Landleute zu b, oder ge- 
hört das Wort zu bura, buris pag. 211]. — vurg: (vrug) rüg-a 
f. Falte, Runzel!?)), Ruga röm. Bein., rugä-re runzeln, ruga-ti-o(n) 
f. das Runzeln, rug-Osu-s falüg, runzelig, rugosi-fa-s f. Runzelig- 
keit (Tert); rug-in-0su-s = rugosus (Cael Aur.); cor-rug-i-s zu- 
sammengefaltet, runzelig (Nemes. Cyn. 92). 

valg. — valg-u-8 schief, verzerrt, krummbeinig (valgum est 
proprie intortum Non. p. 16 G.), Gegentheil von compernis (vgl. 
Anm. 3. pag. 525) [valgus o-beinig, compernis x-beinig (nach Ge- 
stalt des O, X]; Valg-iu-s Bein. einer röm. gens. 

II) Drängen. 
a) Drängen = treiben, schwellen?). 
urg. — Urg-öre (ursi) [urgu-ere in Handschr. des Vergil, 

doch schon Plaut. urget Men. 322 R. Poen. 4. 2. 35] drängen, 
treiben, stossen, drängend belästigen, beschweren; eifrig betreiben; 
Part. urge-ns drängend, dringend, zwingend (Adv. urgenter, Cypr.); 
ex-urgere hart drängen, auspressen (Plaut. Rud. 4. 3. 69), per- 
urgere sehr drüngen, heftig zusetzen, sub-urgere nahe hintreiben 
(proram ad sara Verg. A. 5. 202). — virg: virg-a f. (schwellender) 
Zweig, Reis, Ruthe, Gerte, Stäbchen!?), virg-eu-s aus Ruthen, Reis- 
holz, virg-ösu-s voll Zweige; (*rirgä-re) virga-tu-s aus Ruthen be- 
stehend, mit Streifen versehen, gestreift, virga-tor mit BRuthen 
schlagend (Plaut. Asin. 3. 2. 19); (*rirge-re) virgé-tu-m n. Gebtisch, 
Buschwerk, Gesträuch; Demin. virgü-la f., (*virgula-re) virgulä-tu-s 
mit kleinen Streifen versehen, (*virgule-re, *virgule-tu-m) virgul- 
lu-m n. = virgelum, virgul-tu-s mit Gebüsch besetzt; virg-0 (in-is) 
f. (die schwellende) Jungfrau (vgl. ὀργάδες), übertr. Mädchen, junge 
Frau (von Sachen: rein, unversehrt, unbenutzt)!?), Demin. virgun- 
cula f., virgin-eu-s, -ali-s zur Jungfrau geh., jungfrüulich (-Ariu-s 
id. Plaut. Pers. 4. 9. 14), Virgin-iu-s röm. Familienname (z. B. 
D. Virginius, Vater der Virginia), virgini-ta-s f. Jungfräulichkeit, 

. Jungírauenstand, Virgin-ensi-s Göttin der J. (August.); virgin-ari 
sich jungfräulich benehmen (Tert.). 

b) Drängen = ein-, aus-schliessen. 
valg. — (vig, vlig) lig = einschliessen, binden, fesseln 14): 

lic-tor (tör-is) m. Lictor, der den obrigkeitl. Personen von Amts- 
“wegen beigegebene Diener (Ruthenbündel tragend, aus denen Beile 
hervorsteckten) [den Lictoren lag ob das Vollstrecken der Ur- 
theile: das Fesseln, Geisseln und Enthaupten der Verbrecher], 
lictór-iu-s zum Lictor gehörig; (*/2g-u-s) ligä-re binden, verbinden, 
liga-ti-o(n) f. das Binden (übertr. — ζεῦγμα), liga-tura f. Band, 
Pl. Windungen, Verschlingungen, liga-men, -mentu-m n. Band, Binde, 
Verband; Lig-äriu-s Name einer röm. Familie. — (Skr. varga, 
vraga, vgl. Anm. 5) vulg-us (volg-us) n. (m. Sisenna und Varro 
ap. Non. p. 230. 27, Verg. A. 2. 99) Menge, Haufe, Masse, Leute, 
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(verächtlich) der grosse Haufe, der Pöbel”®), Abl als Adv. eulgo 
in der Menge = im Allgemeinen, insgemein, allgemein, vulg-äri-s 
(ariws) zur grossen Menge geh., allgemein, gemein, alltäglich 
(Adv. -ter); vulgari-ta-s f. grosse Menge (Arnob.); vulg@-re unter 
die gr. M. bringen, allgemein machen, veröffentlichen, verbreiten, 

* Part. vulgä-tu-s (Adv. vulgate ruchbar), vulga-tus (tus) m. Ver- 
öffentlichung (Sidon.), vulga-tor m. Veröffentlicher; di-, e-, in-, pro- 
vulgare = vulgare, per-vulgare id., bes. sich preisgeben (von 
Frauen), häufig besuchen, durchwandern (Lucr.). 

1) Aufrecht KZ. XII. 400. — Corssen I. 543 f. 815. N. 280. — C. 
E. 473; C. V. I. 843. — F. W. 183. 493. — Froehde KZ. XXII. 9254 f. 
264. 312. — Hübschmann KZ. XXIII. 389. — Siegismund St. V. 162. 55). 
— 2) Fick KZ. XXII. 223: varp; ῥαιβός schweifend, meist geschweift 
= krumm; gleichen Stammes mit ῥέμβω winden, Pass. schweifen. — 
3) B. Gl. 852a. — Corssen B. 68. — C E. 184. — Meister St. IV. 374. 
16). — PW. IL 1021: arg f. Nahrung, Stärkung; Kraftfülle, Saft; vgl. 
ὀργάω und ὀργάς. — Bugge KZ. XX. 21: altnd. orka vermögen, aber 
auch arbeiten, orka Kräfte, aber auch Arbeit scheint zu erweisen, dass 
die W. in «rg, ὀργή nicht von égy wirken verschieden ist; die Bedeu- 
tung „wirken“ scheint sich aus „treiben, drängen“ entwickelt zu haben. 
— 4) Anders B. Gl. 320a: a rang deditum esse, sibi facere; ὀργή, quod 

. fortasse per metath. e ῥογή. — PW. I. 428: arg sich strecken, aus- 
greifen. — 5) Allen St. III. 247. 39): var circumdare, tegere, var-k = 
Skr. var-k, var-g = Skr. var.g. — B. Gl. 21a. 60b. — Bugge KZ. XX. 
26. — Corssen 1I. 163. B. 68. — C. E. 180. 566; C. V. I. 159. 6). II. 
147; KZ. XIII. 399. — F. W. Ἱ. c. (Anm. 1); F. Spr. 197. — Kuhn KZ. 
IL 133. 470. — Meister St. IV. 398. 3). 402. — Renner St. Ia. 175. — 
PW. VI. 729: várgà (von varg) f. eine gesonderte, der Gleichartigkeit 
wegen zusammengestellte Anzahl von Dingen; Abtheilung, Gruppe, Klasse, 
Verein; ibd. 1491: vragá (von varg) m. 1) Zaun, Umhegung, Einfriedi- 
gung; besonders Hürde zur Aufnahme des Viehs, Pferch; Stall; 2) Heerde, 
Trupp, Schwarm, Menge. — 6) C. E. 180: „der attische Unterschied 
zwischen εἴργω (schliesse ein) und e/oyo (schliesse aus) muss für später 
gelten“. (In der griech. Schulgr. 8. 319. 15. ist dieser Unterschied nicht 
erwähnt und wird nur εἴργ- geschrieben. — Dagegen Sch. W. s. v.: 
„diese Unterscheidung ist durchaus nichtig und bei Att. ist überall εἴργω 
herzustellen". — 7) Autenr. zu Il. 1. 147. — Döderlein nr. 575. — Ludwig 
KZ. X. 450 (vgl. C. E. 181). — Sonne KZ. XIII. 407*). — Anders: Ameis- 
Hentze zu Od. 8. 823: der Ferntreffende, synonym mit ἑκατηβόλος ibd. 
339. Ebenso Grohmann KZ. XII. 69 ff. (W. sarg Skr. loslassen, schiessen 
oder varg werfen, schleudern). Jurmann KZ. XI. 390. — Pott KZ. IX. 
191: durch die Strahlen weithin wirkend (Feey, ἐργάζομαι). Ebenso 
Pape W., S. W. s. v., Sch. W. s. v., — 8) Hehn p. 108. — 9) S. W. 
s. v.: vermuthlich von Avxos und ὀργή „Wolfhardt“, so Döderlein nr. 908 
und schon Damm. — Sonne KZ. l. c. (Anm. 7): = licht-abwehrend oder 
-einschliessend (Welcker Götterl. I. pg. 460). — 10) B. Gl. 346a: varg 
relinquere. — 11) Vgl. Pott KZ. VI. 285 f.: Freund leitet den Namen 
dieses „am Frühlingsende aufgehenden Siebengestirns‘‘ von vergere. Also 
wohl „vergente (nicht ineunte) sc. vere". — M. M. Vorl. I. 7: zu virga 
Rutbe, Zweig. „Dieser Name wurde ihnen von dem italischen Land- 
wirth gegeben, weil sie in Italien, wo sie ungefähr im Monat Mai sicht- 
bar werden, die Rückkehr des Sommers bezeichneten.‘ — Die Ableitung 
der Alten von ver ist unrichtig, weil „diese Erklärung den Rest des 
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Wortes unerklärt bei Seite lüsst'' (Pott 1. c.); vgl. z. B. Vergiliae dictae, 
quod earum ortw ver finem facit Paul. D. p. 160; Isid. 3. 70: has Latini 

ergilias dicunt a lemporis significatione, quod. est ver, quando exoriun- 
tur. — 12) Anders: Brugman St. ΥΠ. 299: gar reiben = gruga. Fick 
W. 484; Spr. 105. 859: ru%k raufen, graben = rauka. — 13) Zu W. 
vrh, vrdh (wachsen) ziehen virga, virgo: Ascoli KZ. XVI. 203. XVII. 383. 
Aufrecht KZ. I. 89. Legerlotz KZ. VIII. 47. Schweizer KZ. X. 142. — Zu 
W.varg (drehen) zieht virga Froehde KZ. XXII. 255. — 14) Vgl. C. E. 
183. — Anders: Brugman St. VII. 308: gar, glag, glig krümmen, drehen. 
— Wieder anders: B. Gl. 329a. Corssen Ἱ. 444 f. Sonne KZ. XV. 92: 
lag, lig anhaften, haften, sich schmiegen und fügen. — Lictor wird 
gedeutet: a) Corssen I. 493: slak, slik schlingen, flechten, stricken; lic- 
tor Gürter, Schürzer; die Toga des Lictor war aufgeschürzt, damit er 
expeditus dem Würdentrüger des Staates vorausgehen und seines Amtes 
warten könnte. b) Fick Spr. 107. 220: rik, lik lassen = hingeben, feil- 
haben; auch wohl lictor = evulgator. c) Sonne (1. c.): lictor = Geleits- 
mann. — 16) Corssen Il. 154. — Legerlotz KZ. VII. 291. VIII. 46 (gegen 
dessen Vergleichung von vulgus mit kret. πόλχος, att. ὄχλος, dol. ὄλχος 
siehe C. E. 588). — Vgl. noch Schweizer-Sidler KZ. XVII. 309: volgus 
ist uns ein interessantes Beispiel, wie virus, dass es auch im Latein. 
Doppelstämme auf -us und -ο gab. 

2) YARG wirken, thun, arbeiten. — Zend verez id., 
varez-a das Wirken; goth. vaurk jan, ahd. wercön, wérchon, mhd. 
werken, nhd. wirken; ahd. werah, wérahh, wérc, mhd. wérch, wérc, 
nhd. werk u.s. w. 

Fepy. 
(Fepy-jo, Fosy-jo, Fosd-jo) böot. ῥέδ-δω. ion. ῥέζω (poet.), 

Nebenform (Ffegy-jo, Feoö-jo, dann j geschwunden) Epd-w wirken, 
thun, machen, vollbringen, darbringen, opfern (zu ῥέζω: ep. iter. 
Imperf. ῥέζ-ε-σκ-ον, Fut. ῥέξω. Aor. ἔφῥεξα, ep. und poet. ἔρεξα, 
ῥέξε Il. 11. 535, Aor. Pass. nur Inf. ῥεχ-θῆ-ναι, Part. ῥεχ-θεί-ς; 
zu ἕρδω: ep. iter. Imperf. Eod-s-ox-es, -&, Fut. ἔρξω, Aor. Fo&o; 
Perf. ἔ-οργ-α, Plusqu. 2-Fe-Fogy-, n-e-fogy, 7-0gy, dann mit Um- 
springen der Quant. ἐ-ώργ-ειν neben ἆ-όργ-εε Her. 1. 127)!). — 
Verbaladj. ῥεκ-τό-ς. ῥεκ-τ-έο-ς; ἄ-ρεκτο-ς, ep. statt ἀῤῥεκτος, un- 
gethan, unvollendet (Il. 19. 150); ó£x-vg-c, ῥεκ-τήρ (τῆρ-ος) thätig, 
Thäter, ῥεκτήρ-ιο-ς thuend, ausübend, fem. ῥέκ-τειρα; ἑρκ-τό-ς = 
ῥεκτός (Arr. Ind. 909), ἕἔρκ-τωρ m. Thäter (Antim. frg. 37); (ἐρκτ-ια) 
£o&-In-s, ἑρξείης [wohl richtiger ἐρξίης] = πρακτικός (E. M. p. 376), 
nur Her. 6. 98 Augsiog ἑρξίης (vgl. Βλεψίας, Κινησίας, Zwoles). 
— (Fegy-o-v) Epy-o-v (el. fagyov, C. I. I. 11) n. Werk — Arbeit, 
Geschäft, Handthierung, Gewerbe (Feldarbeit, Landbau, ἔργα die 
bestellten Felder, Aecker, Handarbeit, Kriegsarbeit, Bergbau ); 
That, Handlung (ἔργῳ in der That, in Wahrheit, Ggs. λόγω), Aus- 
führung, Erfolg; das durch Arbeit Hervorgebrachte; (abgeschwächt) 
Ding, Sache; &-toy-ó-; unthätig, träge, müssig, ἀεργ-ία f. Un- 
thütigkeit, Trügheit («ex0v' σχολήν. Muxedoves. y maked, = x 
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auffallend)?); ἅπ-εργος = degyog (Artemid. 1. 42), περί-εργος sorg- 
fällig arbeitend, mit übertriebener Sorgfalt gearbeitet, verkünstelt; 
δηµιο-ερ}ό-ς, δημιουργός ein gemeinnütziges Geschäft tretfbend (Hom. 
von den Sehern, Aerzten, Baumeistern, Sängern, Herolden; über- 
haupt: Handwerker, Kunstverständiger, Verfertiger; (κακο-ερ)-) 
κακοῦργος schlecht handelnd, trügerisch, boshaft; (χειρ-ο-ερ)) χειρ- 
ουργός mit der Hand arbeitend, ein Handwerk betreibend; der mit 
der Hand wirkende Arzt, Chirurg (Sp.); vgl. noch «᾿αβεργός [= *ye- 
Feoyos]' o9 µισθωτός. «4άκωνες (Hes.). — ἐργ-ά-ζο-μαι arbeiten, 
thätig sein, handeln, bearbeiten, betreiben, thun, verrichten; an- 
thun, zufügen; erarbeiten, erwerben, verdienen (Imperf. 2-Feoy-, 
εἰρ)αζό-μην, ἐργάζο-ντο Od. 24. 210, bisweilen ney-; Hom. nur 
Prüs. Imperf.; Fut. ἐργάσο-μαι, Aor. eipyaoa-unv, Perf. εἴργα-σ-μαι, 
ion. ἔργα-σ-μαι [bes. Part. häufig in pass. Bed.|; Pass. Aor. εἰργά- 
σ-θη-ν, Fut. 2eyao-897-00-uar)?); Verbaladj. ἐέργα-σ-τέο-ς ( Aesch. 
Choe. 298), ἐργαστ-ικό-ς arbeitend, arbeitsam; ἔργα-σ-τή-ς (B. A. 
500. 21), ἐφγα-σ-τήρ (τῆρ-ος) m. Arbeiter, Ackerbauer, ἐρ)αστήρ-ιο-ς 
thuend, bewirkend, Subst. n. Werkstatt, ἐργαστηρι-ακοί Handwerks- 
leute (neben βαναυσο/), fem. ἐργασ-τρ-ί-ς (ίδ-ος, Hes.), ἐργαστ-ῖναι 
in Athen die Jungfrauen, welche den Peplos der Athene ver- 
fertigten. — ἐργά-τη-ς m. = ἐργαστής, fem. ἑργά-τι-ς (τιὰ-ος) bewir- 
kend, arbeitsam, thätig, ἐργατ-ικό-ς zum Arbeiten geschickt, wirk- 
sam, kräftig, ἑργατ-ίνη-ς = ἑργάτης, dgyor-wx0g, ἐργατ-ήσιο-ς ein. 
träglich, ergiebig (χώρα); (ἐἔργα-τι) ἔργα-σι-ς f. das Bewirken, 
Ausführen (φόνου, Schol. Eur. Med. 853), ἐργασί-α f. Thätigkeit, 
Arbeit (bes. Feldarbeit), Bearbeitung, Verfertigung, Erwerb, ἐργάσι- 
wo-g zu bearbeiten, arbeitend; Desider. ἐργασείω (Soph. Tr. 1232. 
Phil. 1001); ἐργατ-εύ-ομαι arbeiten (Sp.), &eyare(F)-ia f, = ἔργα- 
σία (Sp.); ἐργ-άνη f. Beiname der Athene, Beschützerin der Arbeit, 
bes. der Webekunst; (ἐργα-λο, ἐργαλ-εύ-ω) dpyar-e(F-)io-v, ion. ἔργαλ- 
nio-v n. Werkzeug; ἔργ-μα(τ) n. (selten in Prosa) — ἔργον; (ἄργον 
= ἔργον, davon apya-in-s, Agya-Ön-s, davon ᾿ἄργα-δ-εύ-ς) "Apya- 
δεῖς Pl. (eine der 4 altion. Phylen in Athen, s. Alyıxogeis pag. 122). 

Fopy. 
Fe-Fopy-a = ἔ-οργ-α u. 8. w. 8. pg. 922. — (παν-ε-οργ-ο-ς mit 

proth. εν oder wav-Fogyo-s, παν-οοργο-ς) F — ο) παν-οῦργ-ο-ς alles 
zu thun im Stande: (im guten Sinne) tüchtig, geschickt, (meist 
im schlimmen Sinne) betrügerisch, listig, schlau, πανουργ-ία f. List, 
Tücke, πανουργ-έ-ω (-εύ-ο-μαι Sp.) betrügerisch u. s. w. handeln, 
πανούργη-(πανούργευ-)µα(τ) n. listige Handlung, Bubenstück; βαυκο- 
πανοῦργοι -ehrbar thuende Schurken (of καὶ τὰ μικρὰ καὶ τὰ φανερὰ 
προσποιούµενοι Arist. Eth. 4. 7. 15), στρεψο-δικο-πανουργία f. Schlau- 
heit eines Rechtsverdrehers (Aristoph. Av. 1468). — ὄργ-ια n. Pl. 
geheime relig. Gebräuche, Mysterien, Orgien; heiliger Dienst, 
Gottesdienst, Opfer (Trag.)?), ὀργια-κό-ς zu den Orgien geh. 
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' ὀργιᾶ-ζω Orgien feiern, feierliche Handlungen, Weihen vornehmen, 
weihen, ὀργια-σ-τή-ς der O. Feiernde, ὀργια-σ-τ-ικό-ς die Feier ‘der 
O. betreffend, begeistert, fem. dazu ὀργιά-ς (ad-0g), ὀργια-σ-μό-ς m. 
das Feiern der O.; ὀργί-ων, ὄργε-ών (mv-og, ov-og) heilige Hand- 
lungen verrichtend, Priester, fem. ὀργεών-η (f£geiwı Hes.), ὄργεων- 
ıx0-v n. ein Opferschmaus der ὀργεῶνες. — ὄργ-ανο-ν n. Werk- 
zeug, Instrument, Organ (ὄργανα δι ὧν αἰσθάνεται ἡμῖν τὸ αἰσθανό- 
µενον ἕκαστον Plat. Theaet. 185. ο), Demin. ὀργάν-ιο-ν, ὀργαν-ικό-ς 
mit Werkzeugen versehen, organisch, ὀργανό-ω mit W. versehen, 
organisiren, ὀρ)άνω-σι-ς f. das Versehen mit W., zweckmässige 
Einrichtung. — ὀργ-άζω bearbeiten, kneten, erweichen, ὀργα-σ- 
µό-ς nf. das Bearb. u.s. w.; ἐ-όργ-η f. ein Geräth des Kochs (το- 
ρύνη Poll. 6. 88), Nbf. εὐέργη (^ — v), ἑοργῆ-σαι τορυνῆσαι. 

Benfey Wzll. I. 84. — B. Gl. 377b. — Brugman St. IV. 167. VII. 
209. 11). — Bugge KZ. XX. 12. — C. E. 180. 567. 607. 630. — Ebel 
KZ. IV. 163. XIV. 38. — F. W. 182 f. — Froehde KZ. XXII. 264 — 
Kuhn KZ. II. 133. — Meister St. IV. 374. 15). 405. 5). — L. Meyer KZ. 
XV. ΤΗ. 29f. — Renner St, Ia. 148. — Siegismund St. V. 123. 162. 54). 
— Walter KZ. XII. 415. — Windisch KZ. XXI. 403. — C. E. 180: vrag- 
a-mi gehe, gerathe [Druckfehler gerade] in etwas? (vgl. PW. VI. 1488: 
vrag gehen, fortgehen, in einen Zustand u. 8. w. gerathen) — Zu Skr. 
erg, Wrg stark sein = thätig sein, wirken: Bugge KZ. XX. 21 (vgl. 
Anm. 3 pag. 921). L. Meyer KZ. VI. 317. Schweizer-Sidler KZ. Il. 
290. — Anders Jurmann KZ. XI. 390: varg stossen, schieben, drängen, 
dicht zusammenfügen, fest machen, bewirken. — B. Gl. 321a stellt ἔρδω 
zu rüdh facere; dagegen Pictet KZ. V. 47 zu ved. ard ire. — 1) C. V. 
I. 113. 290. 320. 34). — La Roche aspiriert ἔρδω in der Od. — 2) Vgl. 
Fick KZ. XXII. 201. — 3) C. V. I. 124. 9). II. 355. 375. 385. — 4) Vgl. 
Dóderlein nr. 570 und Ilgen zu h. Ap. 212. — Sch. W. s. v.: die Ab- 
leitung von ὀργάω, oeyn scheint wahrscheinlicher, bes. insofern die 
Feiernden die Ceremonie in leidenschaftlicher Aufregung, Verzückung 
vollziehen. Aehnlich Pape W. s. v.: dafür scheint die Analogie von 
Δυσία, θύω, Bvuog zu sprechen. 

1) YARGH netzen. — Goth. rign, rignjan; ksl. vlag-a (hu- 
mor), vlaz-iti (humefacere), vlaz-imü, -ἵπᾶ (humidus) (Mikl. Lex. 
65 f) — W. 4) var + gh. 

(Fagy, Foay, Foy, F = B) βρεχ. — Bpex-w netzen, bewässern, 
trünken (Fut. βρέξω, Aor. Pass. &-Boey-In-v, Perf. Part. βε-βρεγ- 
µένο-ς Pind. O. 6. 56), ἄ-βρεκ-το- unbenetzt (Nonn.); βρέξι-ς f. 
das Benetzen (Xen. Hipp. 5. 9); βρέγ-μα(τ) n. Aufguss (Diod. Sie. 

3. 32), βρεγ-μό-ς, βρεχ-μό-ς m. id. (Lex.). — Bpox-n f. = βρέξις 
(Sp.), βροχ-ε-τό-ς m. Regen (Ep. ad. 176); βροχ-ί-ς ({δ-ος) f. Ge- 
fäss zum Benetzen; βρόχ-θο-ς m. ein Schluck (ὀλίγον πόµα Schol. 
Nic. Th. 366); βροχθ-ίζω die Kehle netzen. — βρυχ (Aeolismus): 
περι-βρύχ-ιο-ς üiberschwemmend (Soph. Ant. 336; dagegen Schneide- 
win: circum hiscentes, Sch. W. ringsum gethürmt); ὑπό-βρυχ-ο-ς, 
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ὑπο-βρύχ-ιο-ς untergetaucht, unter Wasser (metaplast. Accusativ 
ὑπό-βρυχ-α Od. 5. 319, Herod. 7. 130). 

(varh, virh, vrih, rih) rig (Verschiebung). — (*rig-u-s) rIgä-re 
= βρέχειν, rigü-tu-s (tus) m., -ti-o(n). f. = βρέξις (Col, Tert.), 
rigä-tor m. Bewüsserer (Tert.); ríg-uu-s bewüssernd, bewässert (Pl. 
n. Wasserleitung), ir-riguu-s id. 

Ascoli KZ. XVII. 256. 279. — B. Gl. 351b. — Bugge St. IV. 350. 
-— Burda KZ. XXI. 471. — Corssen B. 505. — C. E. 190; C. V. I. 206. - 
— Lottner KZ. VII. 188. 119. — L. Meyer KZ. VI. 221. XXIII. 60; vgl. 
Gramm. I. 78. — Zu Skr. varsh: Benfey I. 329. L. Meyer l. c. (dagegen 
sind Corssen, Curtius, Lottner l. c.). Curtius: dann müsste varsh für 
vark-sh stehen und dies aus vargh-s mit weiterbildendem s entstanden 
sein). — Anders F. Spr. 104. 3654: mark eintauchen, einweichen, netzen, 
µρεκ-ω = βρέχω. — B. Gl. 418a: sarg emittere, effundere; huc traxerim 
rigo, nist pertinet ad varsh. 

2) VARGH würgen. — Vgl. ahd. warg, warc, mhd. ware 
Würger, altnd. vargr Wolf, gor-vargr Viehdieb; ΚΕΙ. po-vrür-q ligare, 
bóhm. provaz (Strick). 

(vragh, F = 8) βροχ. — βρὀχ-ο-ς m. Schlinge, Strick (Od. 
11, 278. 22, 472, Trag. und Prosa), βροχ-ί-ς ({δ-ος) f. id., βρόχ-ιο-ς 
µόρος Tod durch den Strick (Nonn.). 

Bugge KZ. XX. 25 f. — F. Spr. 368. — Siegismund St. V. 161. 50). 

VART wenden, drehen; sich wenden. — Skr. vart sich 
drehen, rollen, sich rollend u. s. w. hinbewegen, verlaufen (von 
der Zeit); vor sieh gehen, einen Verlauf nehmen, von Statten 
gehen u. s. w. (PW. VI. 746: 14 Bedeutungen, causat. 8). — 
W. 7) var + t. | 

vart. 
(6ρατ-ανα) ῥατ-άνη, dor. ῥατ-άνα, Kol. βρατ-άνα. f. Kelle (βρατα- 

vav' τορύνην. Ἠλεῖοι Hes.). — (Fear-ı) Βραςί-λᾶ-ς m. kret. Heros 
(= Wendevolk, Τρόπαιος) 1). ---- (Skr. vart-aka m., vart-ika f. Wachtel 
PW. VI 777) ὅρτ-υξ (-υγ-ος. τὸ ὄρτυξ τινὲς μὲν ὄρτυγός φασι διὰ 
τοῦ y, Φιλήμων δὲ διὰ τοῦ κ grow ὕρτυκος Choerobosc. +. p. 82. 
85, vgl. Lobeck Parall p. 124 n. 4, also älteres x, vgl. auch 
neugriech. ortiki) f. Wachtel (von der Gewohnheit sich auf der 
Erde zu Bin [γόρτυξ Hes.]?), Demin. ὀρτύγ-ιο-ν n.; ᾿Ὀχβυγ-ία 
ion. -/n f. Wachtelland (ein myth. Land bei Homer Od. 5, 123. 
15, 404); Insel an der Ostseite von Sicilien (Strab. 6. 270)?). 

vart. 
vert-öre (vort-) (verti) wenden, drehen, kehren, umwenden, 

umstürzen, (übertr.) umändern, verwandeln, umtauschen; Med. sich 

P7 - 
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wenden, drehen u.s. w.; Part. (vert-fu-s, vers-tu-s, vers-su-s) ver- 
su-s; (vert-Hi-li) verstli-s wendbar, drehbar, vert-i-bili-s id.; versu-s 
(us) m. Wendung — Reihe, Zeile, Vers, Demin. versi-eulu-s m.; 
versü-tu-s gewandt, schlap, listig (Adv. -te), versut-ia f. Gewandt- 
heit u. s. w.; versu-ra f. Umdrehen, Umwendung, Veränderung, 
Umkehr, vers-ör-ia f. id. (Plaut.). — Verti-cordia Beiw. der Venus, 
Herzenswenderin (Val. Max. 8. 15. 12); versi-: versi-color die Farbe 
wechselnd, schillernd, bunt, versi-formi-s die Gestalt verändernd, 
veränderlich, versi-pellis id., (übertragen) verschmitzt, schlau. — 
(vort-ta) (Wesensbethätigungen der Geburts- und Wahrsagegöttin 
Carmenta, vgl. pag. 150) Ante-vorta (Macrob. Sat. 1. 7), Prorsa, 
Prosa (= Pro-vorsa, Gell. n. a. 16. 16) die vorwärts gewandte, 
insofern sie die Kinder vorwärts, d.i. mit dem Kopfe zuerst zur 
Welt bringt, Ggs. Post-vorta, -verta?). — (Part. mit med. Bedeu- 
tung *vort-u-meno) Vort-u-mnu-s (jünger Vert-) m. der sich wan- 
delnde Gott (0 τρεπόµενος) d.h. der sich im Wandel des Pflanzen- 
lebens offenbarende Wechsel der Jahreszeiten, als schaffendes Wesen 
gedacht, Vertumn-ülia dessen Fest (Varro l.l. 6. 21. 57); vert-u- 
mnu-s m. Kunstreiter, der sich wendet (est etiam aurigae species 
veriumnus et ejus trajicit alterno qui lere pondus equo, Prop. 5. 2. 
35)*). — (verto, verti-co, verti-c) vert-ex (icis) m. das Sich- 
herumdrehende: Wirbel, Strudel, Hauptwirbel = Scheitel, (übertr.) 
Höhe, Spitze, Gipfel, (poet.) Kopf°), Demin. (vertic-[c]@lo) verticil- 
lu-s m. Wirbel an der Spindel; vertic-osu-s voll Wirbel, Strudel; 
verti-cula f. (spütlat. -culu-m n.) Werkzeug zum Drehen, Winden, 
Gelenk9); verti-bülu-m n. (Lact., sonst:) verte-bra f. (-bru-m n. 
Cael. Aur.) Gelenk, Wirbelbein, (vertebra-re) vertebra-tu-s gelenk- 
artig, beweglich; verí?-g-o (in-is) f. das Herumdrehen, Wenden, 
das Kopfdrehen, der Schwindel, vertigin-0su-s am Schwindel leidend, 
vertigin-àre sich herumdrehen (Tert.) — Partieip versu-s (vorsu-s) 
a) als Adjectiv?): ad-versus zugekehrt, entgegengekehrt, gegen- 
überstehend, (übertr.) entgegen, feindselig, ungünstig; di-versus 
von einander gekehrt, aus einander gewandt, entgegengesetzt, ver- 
einzelt, zerstreut; (pro-vorsu-s) prorsws vor sich hingekehrt, gerade 
(prorsi limites appellantur in agrorum mensuris, qui ad orientem directi 
sunt Paul. D. p. 235); (übertr., mit der Nebenf. prosus) von der Rede: 
gerade aus gehend, im Ggs. zur Dichtung, prosaisch (prorsum est 
porro versum i. e. ante versum: hinc el prorsa oratio, quam non inflerit 
cantilena Donat. ad Ter. Eun. 2. 3. 14), meist prosa oratio Prosa, 
prosaische Rede, prosa-icus prosaisch, Subst. der Prosaiker, prosalis 
id. (Cassiod.); uni-versus in Eins gekehrt, Einem zugewandt, in 
Eins zusammengefasst, ganz, sämmtlich, Subst. n. Universum, Welt- 
all, Adv. universe im Allgemeinen, überhaupt, (*univorse, *unvorse, 
vgl. oinvorsei = universi SC. de Bacch., *unorse, *unosse) Unöse id. 
(Pacuv. ap. Non. p. 183. 20; oceidisti, ut multa paucis verbis unose ob- 
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nunciem id. frg. 213. Ribb.), universi-ta-s f. Gesammtheit, Ganzes 
(Kórperschaft, Gilde, Commune, Dig.), wnivers-ali-s zur Gesammt- 
heit geh., allgemein (καθολικός). b) Als Adverbium: hingewandt, 
hinwärts; als Prüpos. gegen hin, nach zu’): ad-versu-s, -m (altl. 
advosem) zugekehrt, zugewandt, entgegen, gegenüber, entgegen = 
zum Nachtheile (arvorsum E. d. Bacc. C. I. L. I. 196, 25); (alio- 
vorsu-m, -) aliörsu-m, - wo anders hingewandt, nach anderer 
Richtung, in anderem Sinne, anders; (de-vorsum) deorsum (dorsum 
tab. Gen. C. 199. 9. 20; 117 *. Chr.) abwärts gewandt, abwärts, 
unten (-s nur App. Met.), (dextro-vorsu-m, -s) dextrörsu-m, -s nach 
rechts gewandt, rechts; (hoi-vorsum) hörsum hieher gewandt, hie- 
her; (intro-vorsu-m, -s) intrörsu-m, -s (introrsus Or. 4034) einwürts 
gewandt, nach innen, inwendig; (laevo-vorsum) laevorsum (Fest. 
p. 177) = sinistrorsum; longitrorsus (sic dicitur, sicut dextrorsus, 

' sinistrorsus Paul. D. p. 120. 7); (pro-vorsum, -s) prörsu-m, -s 
gerade vor sich hin, geradesweges, gänzlich, ganz und gar (altl. 
prosum Lucr. 3, 44. 514, rusus prosus Enn. ap. Non. p. 165. 11); 
(quo-vorsu-m, -s) quorsu-m, -s wohinwürts, wohin, wozu, in welcher 
Absicht; (re-vorsu-m, -s) rürsu-m, -s (all. rusum) rückwärts ge- 
wandt, rückwärts; zurück, wieder, (übertr.) umgekehrt, dagegen, 
andererseits, von Neuem, noch einmal; reíro-versu-m, retrorswm 
(-s Dig.) rückwürts, zurück, umgekehrt; (se-vorsu-m, -s) se-orsu-m, 
-s abgewandt, abgesondert, abweichend, anders; (sinistro-vorsu-m, -s) 
sinistrorsu-m, -s nach links gewandt, links; sursu-m (-s Lucr. 9. 
188, susum C. I. L. I, 199, 7. 8. 15; s. upa pag. 92) von unten 
hervor, nach oben, oberwärts, oberhalb. — Vom Part. versu-s das 
frequ. Intens.: vers@-re stark, viel herumdrehen, umkehren u. s. w.; 
(übertr.) in Bewegung setzen, beunruhigen, im Geiste hin- und her- 
wenden --- betreiben, behandeln, sich beschäftigen, Part. versa- 
tu-s; versáli-li-s sich bewegend, beweglich, gewandt, versä-bili-s 
beweglich, veründerlich, versä-bundu-s sich herumdrehend (Lucr. 6. 
438), versäti-ö(n) f. das Herumdrehen, Veränderung, Abwechselung. 

B. Gl. 347 f. 850. — Corssen KZ. II. 6. — C. E. 861. — F. W. 
183 f. 490; F. Spr. 152. 197; KZ. XIX. 256. — L. Meyer KZ. IV. 403. 
— Pott KZ. VIII. 21 ff. — Siegismund St. V. 162. 53). — Walter KZ. 
XII. 388. 401. — 1) C. E. 574. F. W. l c. — 2) Vgl. noch: Ameis- 
Hentze ad Od. l ο. Angermann St. III. 117. Benfey Wall. I. 334. 
Deffner St. IV. 279. 1). Förstemann KZ. III. 68. N: Kuhn KZ. Ill. 68. 
Meister St. IV. 374. 15). M. M. Vorl. II. 537 f. Preller griech. Myth. 
I. pg. 229. — M. M. Vorl. 1. c.: „Ortygia, das später Delos genannt 
wurde, oder Delos, das spüter Ortygia hiess, oder eine beide Namen 
tragende Insel. Nun heisst Delos einfach die sichtbare, helle, aber Or- 
tygia, obgleich später an verschiedenen Punkten localisirt (Gerhard, 
griech. Myth. $. 335. 2) ist die Morgeuröthe, das Land der Dämmerung; 
vgl. die Morgenröthe oder die Wachtel kommt u.s. w. Daher ist Or- 
tygia, das Wachtelland, der Osten die glorreiche Geburtsstätte, wo Leto 
von ihren Sonnenzwillingen entbunden wurde, und Ortygia ward als 
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Beiname der Artemis, der Tochter der Leto, als der im Osten geborenen, 
gegeben". — Ameis-Hentze: „das poetische Geburtsland des nüchtlichen 
Lichtes“. — 3) Corssen KZ. III. 250 f. — 4) Vgl. noch: Bechstein St. 
VIII. 389. Corssen II. 171. C. V. I. 201. I. 118. Zeyss KZ. XVII. 
420*). — 5) Ueber das Suffix vgl. Corssen II. 205 und G. Meyer St. V. 56. 
— 6) Corssen B. 350. 869. — 7) Vgl: Corssen I. 238. 243. II. 717. 859. 
B. 396; KZ. XI. 410. Curtius St. V. 246. Goetze St. Ib. 155 f. 

YARDH erhöhen, erheben; wachsen. — Skr. vardh 
1) trans. a) erhöhen, grösser machen, verstärken, gedeihen machen, 
b) (innerlich erhöhen) erheben, freudig erregen, ergötzen, be- 
geistern, 2) intrans. wachsen, erwachsen; sich mehren, sich stärken, 
gedeihen, sich gross zeigen u. s. w. (PW. VI. 782). 

vardh'). " 
Εαρθ. (Skr. urdh-vá aufwärts gehend, nach oben ge- ' 

richtet, aufgerichtet, aufrecht, erhoben, oben befindlich, n. Subst. 
Höhe, ein oberhalb gelegener Theil PW. I. 1025) Fop0-Fo: ὀρθ-ό-ς 
emporgewachsen = aufgerichtet, aufrecht, gerade; (übertr.) recht, 
richtig, wahr?) [vgl. Boo9ío: ὀρθία Hes. βωρθέα, βωρσέα lakon. 
Kirchhoff Hermes III. 450°); ßog00v' σταυρόν. Ηλεῖοι Hes.; argiv. 
Βορθ-αγόρας = Ὀρθαγόρας C. I. nr. 2]; ὀρθό-ώω (ὁρ8-εύ-ω Eur. 
Or. 405) in die Höhe richten, aufrichten, erheben, in gerade 
Richtung bringen, gerade machen, Όρθω-σις f. das Aufrichten 
u. 8. W., ὀρθώσιο-ς Zeug — Jupiter Stator (D. Hal. 2. 50), ὀρθα- 
σία f. — ὄρθωσις (Suid.), Ὀρθωσία Bein. der Artemis von einem 
Berge in Arkadien, ὀρθω-τήρ (τῆρ-ος) m. der Aufrichtende, der 
Herstellende (Pind. P. 1. 56); ὀρθό-τη-ς (τητ-ος) f. aufrechter Stand, 
Geradheit, (übertr.) Richtigkeit, Wahrheit, ὀρθο-σύνη f. id. (Sp.); 
ὀρθο-: ὀρθο-άκανθος mit geraden Dornen, ὀρθό-βουλος grad, recht 
rathend, ὀρθο-γραφία f. Rechtschreibung, ὀρθό-δοξος recht meinend, 
(rechtgläubig Eccl), ὀρθο-έπεια f. die gerade richtige Aussprache 
(recta. locutio Quint. 1. 6) u. s. w. — ὄρθ-ιο-ς grad aufwärts, auf- 
recht, gerade, (übertr.) von der Stimme: laut, hell; in gerader 
Richtung fortgehend (n ὀρθία der rechte Winkel), ὀρθιά-δε, -ζε 
gerade auf, bergauf (Xen. Lak. 2. 3); ὁὀρθιά-ω — ὀρθόω (Sp.); 
ὁρθιά-ζω id. (Sp.), die Stimme erheben, laut reden, ὀρθία-σις f. 
das Aufrichten, óp9/a-c-ua(r) n. laut erhobene Stimme, Ruf, Schrei 
(Ar. Ach. 1006). — ὀρθ-ηλό-ς = ὀρθός (δἐνδρον, Strabo 12. 7. 3); 
Ὀρ8-άνη-ς Priapos; Παντ-όρδ-ανο-ο (maked. ὃ statt 9) ein Make- 
donier (Arr. An. 2. 9. 3) — ganz gerade oder ganz geil‘). — 
Fap[0]-c: (Faoo-, Fıgo-, Jouc-, «ρισ-ο-ν) ῥί-ο-ν n. Erhebung, An- 
höhe, Berghóhe, Vorgebirge (Hom., dann sp. Dichter), ῥίο-ς m. 
id. (Hes.)5). | 

Εαλθ. — (JuA8-ro, «λαθ-το, «λασ-το, F — β) BAac-ro: βλάς-τη 
f., βλας-τό-ς m. Keim, Schössling, Spross, βλαστ-άριο-ν (E. M.), 
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βλαστεῖο-ν (Nik. ΑΙ. 622) n. id., βλαστ-ικός keimend, das Keimen 
befórdernd (Theophr.); βλαετ-άνω, βλαστέ-ω (Sp.) keimen, hervor- 
sprossen, abstammen (St. βλαστ: iter. Imperf. βλαστ-άν-ε-όκε Soph. 
fr. 491, Aor. Inf. βλαστεῖν Her. 7. 156. Soph. El. 238. Pind. 0. 
7. 69; St. βλαστε: Fut. βλαστή-όω., Perf. ἐ-βλάστη-κα Eur. I. A. 594, 
Plusqu. ἐ-βε-βλαστή-κει Thuk. 3. 26; Aor. ἐ-βλάστη-σα trans. liess 
sprossen)®); (St. βλαστε) βλαστη-τ-ικό-ς —= βλαστικός (Theophr.), 
βλάστη-σι-ς f. das Keimen, Wachsen (id.), βλάστη-μο-ς m., βλαστηµο- 
σύνή f., βλάστη-μαί(τ) n. = βλάστη, βλαστή-μων (-μον-ος) — βλα- 
στικός (Nik. AL 561). 

Ελαθ. — (F = B) βλοθ: βλωθ-ρό-ςε (vgl. ἀκρός ὠκύς, Bollo 
βῶλος) aufgeschossen, hochwüchsig, hochragend, schlank (Hom. 
nur von Bäumen IL 13, 390. 16, 483. Od. 24. 294) 1), — βλο[ὁ]-ς: 
βλος-υρό-ς (vgl. ἀή-σ-υρο-ς pag. 70) keimend — strotzend, üppig, 
voll (Il. 7, 212. 15, 608)9); βλοσυρ-ῶπ-ις (ιδ-ος) f. strotz-, voll., 
grossäugig (Iooyo Il. 11. 36, αὐγίς Man. 6. 202), βλοσυρ-ωπ-ό-ς id. 
(Agath. 22. Dion. Per. 123). 

vard [vgl. skandh, skand]?). 
Εραδ. — ῥάδ-αμνο-ς [Part. Med.] (ὁ τοῖς φύλλοις κομῶν ἀκρέ- 

pov τοῦ δένδρου καὶ σκίαν ἐπτελῶν Suid.), ῥόδ-αμνο-ς (Hes.), ὁ-ρόδ- 
αμνο-ς (Theophr. und Sp.) m., pad-ıE (2κ-ος) f. Schoss, Zweig, 
Reis, Gerte; ῥαδ-ινό-ς (nur Il. 23. 583 ἱμάσθλη), Rol. βραδ-ινό-ς 
(Sappho fr. 32), ῥαδ-αλό-ς (Il. 18. 576), ῥοδ-ανό-ς, ῥοδ-αλό-ς schlank 
aufgeschossen, schlank, schwank, beweglich, leicht zu schwingen, 
dünn, weich; ῥοὺὸ-άνη f. Faden, Einschlag (Batrach. 183), ῥοδαν- 
ίζω den n drehen, spinuen (συνεχῶς τὴν κρόκην τινάσσειν Schol. 
ad Il. 1.c.). 

Εριδ. — (9 ριδ-α) hom. «ρίζα (Kol. βρίζα, lesb. βρίσδα) ῥίζα 
f. (urspr. Reis) Wurzel, ῥιζ-(-ς ((0-og) f. id. (Nik. Al. 403), Demin. 
ῥιζ-ίο-ν n., ῥιζ-ία-ς von, aus der W. gemacht (Theophr.), ῥιζ-ικό-ς 
zur W. geh. (Plut. frg. 49), ῥίζη-θεν, ῥιζό-θεν von der W. aus, 
ῥιζό-θι an der W., ῥιζη-δόν wurzelartig (Heliod. 1. 29); ῥιζό-ω mit 
Wurzeln versehen, befestigen, bepflanzen (intrans. Wurzel fassen, 
wurzeln Theophr.) (ἀλωὴ ἐῤῥίζωται Od. 7. 122, Schol. wepvrevrar, 
ἑῤῥίζωσεν befestigte Od. 13. 163), ῥίζω-σις f. das mit W. Ver- 
sehen u. s. w., ῥίζω-μα(τ) n. das Eingewurzelte, Wurzel, Stamm, 
Geschlecht; πρό-ῥῥιζο-ς bis zur Wurzel, aus der Wurzel, von Grund 
aus (Il. 11, 157. 14, 415), eig. die Wurzeln hervor habend d.i. 
mit der W. ausgerissen. 

vardh 1). 
(vardh-as Wachsendes) = verb-es: verb-er (ér-is) n. Reis, 

Gerte, Peitsche, Geissel; (abstract) Geisselung, Schläge (von Sachen: 
Schlag, Stoss, Wurf)!9), verber-eu-s Schläge verdienend, Schlingel 
(Plaut.), verber-ö(n) m. id. (Plaut. Ter. Cie. Att. 14. 6. 1); (*ver- 
ber-u-s) verberä-re peitschen, geisseln, schlagen, züchtigen, verberä- . 

Vanidek, etym. Wörterbuch. 59 
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tu-s m. (-tu Plin. 31. 3. 23) das Schlagen, verberä-ti-ö(n) f. id., 
Strafe, Züchtigung, verbera-lor m. Schläger (Prudent.), verberä- 
bili-s strafbar, verbera-bundu-s schlagend; verberi-ta-re (Cato fre- 
quentative ab eo, quod est verbero, dixit, Fest. p. 379). — (verb- 
es-na) verb-e-na f. (meist Pl) Zweig, heiliger Zweig!) (verbenas 
vocamus ommes frondes sacratas, ut est laurus, oliva, vel. myrtus), 
(verbenä-re) verbena-tu-s mit heiligen Zweigen bekrünzt (Suet. Cal. 
27), verben-ariu-s m. Fetial, der heil. Zweige trägt ia, verben- 
ἄεα f. Eisenkraut (sonst hierabotane, verbena officinalis Linn.). 

(Vgl. altpers. vard-ana Stadt = Gewachsenes, Strotzendes, 
Starkes) [vardh-i, ürdh-i, urdhi) urb-s (wrb-i-s) f. Stadt (eine 
grosse, volkreiche Stadt, Hauptstadt [im Ggs. zu oppidwm, pag. 
416113). urbi-cu-s zur St. geh., städtisch, urbic-äriu-s id. (Cod.); 
urb-ünu-s (Adv. -àne) id., Subst. Städter; (metonym.) fein, höflich, 
gebildet, geistreich, witzig, wrbani-ta-s f. das Stadtleben, (meton.) 
städtische Weise, feines Benehmen, f. Ton, f. Witz; Adv. urban-a- 
ti-m städtisch (Pompon. ap. Non. p. 409. 2); (wrbani-cu-s, -c-iu-s) 
urbani-c-i-anu-s städtisch (milites, in Rom in Garnison liegend, Dig.); 
Urbana f. Stadt in Campanien; quadr-urbem (= τετράπολιν) Athe- 
nas Accius appellavit, quod scilicel. ex IV urbibus in unam domi- 

cilia contulerunt, Braurone, Eleusine, Piraeeo, Sunio (Fest. p. 258. 
10); sub-urb-iu-m n. Vorstadt. 

var[dh]-s: (vers-üca) verr-üea (vgl. cad-ücu-s pag. 106, 
mand-ücu-s pag. 695) f. Anhöhe, steile Höhe; (übertr.) Warze, Aus- 
wuchs5), Verrüca befestigte Anhöhe an der Athesis (Cassiod.), 
Demin. verrücü-la f., verruc-ösu-s voll Warzen (Bein. des Fabius 
Cunctator), rauh, holperig, verruc-äria herba Warzenkraut (sonst 
helioscopium). 

vard?). 
vrad”). — räd-iu-S m. Stab, Speiche, Weberschiff, eine 

Art Olive, (übertr.) Strahl, Dem. radió-lu-s m.; radi-ösu-s strahlen- 
reich (Plaut. Stich. 2. 2. 41); radia-re mit Speichen versehen (aris 
quae sustinet rotam. radiatam Varro r. r. 3. 5. 15), mit Strahlen 
versehen (nur pass.: bestrahlt sein, strahlen, glänzen), radia-ü-li-s 
strahlend (Venant.), radia-ti-ö(n) f. das Strahlen. — rad-Ie (10-49) 
f. — ῥάδιξ (pag. 929) Wurzel (bes. essbare Wurzel, Radieschen, 
Rettig); das Unterste (eines Berges, Hügels u. s. w.) = Fuss; 
(übertr.) Grund, Ursprung, Demin. radic-4la f., radicitus (vgl. 
πρόῤῥιξζος) von der W. aus, von Grund aus, völlig, mit Stumpf 
und Stiel, radic-ösu-s wurzelreich; (*radic-u-s) radica-ri (-re) Wur- 
zeln schlagen, fassen (radicä-tu-s eingewurzelt), radic-e-sc-ére id. 
(Sen. ep. 86). — (rad-mo) rä-mu-S m. Zweig, Ast, räm-eu-s von 
Zweigen, Aesten, ram-ali-a n. Pl. Zweigwerk, Reisig, Reiser, ram- 
ösu-s voller Aeste, astreich, vielästig; Demin. ramu-lu-s, ramul- 

.ösu-s voll kleiner Aeste; Demin. ramus-culu-s m. (Hieron.). 
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(vard, vrad, vrud) rud!*). — rüd-i-8 (aufgewachsen) Subst. 
f. Stab; Demin. rudi-cula f.; rudi-ariu-s der bei seiner Entlassung 
mit einer rudis beschenkte, ausgediente Gladiator (Suet. Tib. 7), 
Adj. urwüchsig, naturwüchsig == roh, ungebildet, unbearbeitet, 
unerfahren, grob, wild, rudi-ta-s f. Rohheit (App.); (*rudi-re) rudi- 
mentu-m erster Versuch, erste Probe, Anfünge (bes. milit. Kunst- 
ausdruck); 6-riüidI-re aus dem rohen Zustand hervorziehen — aus- 
bilden, belehren, unterrichten, unterweisen, Part. erudi-tu-s (Adv. 
-te) unterrichtet, gebildet, gelehrt, Demin. eruditi-lu-s (Catull. 
57. 1), eruditi-ö(n) f (tus m. Tert.) Unterricht, Kenntniss, Bil- 
dung, Gelehrsamkeit, erudi-tor m., -trix f. Unterrichter, -in (Flor. 
Tert. Hieron.), erudi-bili-s unterrichtbar (Fulgent.). 

1) Ascoli KZ. XVII. 387. 73). — Benary KZ. IV. 51. — B. Gl. 22b. 
61a. — Bugge KZ. XX. 3. — Corssen I. 170 f. 312. 403. 646. B. 201. 
5805. N. 204. — C. E. 538; St. lb. 195 ff. — Düntzer KZ. XVI. 30. — 
F. W. 184. — Kuhn KZ. I. 120. — Legerlotz KZ. VIII. 45. — Meister 
St. IV. 374. 15). — Schweizer-Sidler KZ. II. 300. — Siegismund St. V. 
166. 72). — 2) Vgl. B. Gl. l. c.: αγά vel vard crescere; si, quod equi- 
dem puto, ad hanc radicem pertinet , proprie significaret „qui crevit“, unde 
erectus; ita lat. altus. — Vgl. noch Christ pg. 246 und Sch. W. s. v. — 
Savelsberg Dig. p. 11: von ἀείρω. — 3) Brugman St. IV. 112. — 4) Fick 
KZ. XXII. 232. — 5) Ε. W. 397. 633. 1077: vars erheben. — L. Meyer 
KZ. XV. 18: — «Εριὸν (ohne weitere Deutung) — 6) C. V. I. 250. 259. 
15). 888. II. 10. 15. 380. — 7) Legerlotz 1. c. (Anm. 1): βλωθρό- - aus 
βλωθ.αρό-ς verstümmelt und «αρ aus «αντ entstanden. — 8) So Curtius 
St. l ο. (Anm. 1). — Bugge KZ. XX. 27 ff: Foltv = voltu-s, Boltv, 
Blorv, βλοσν- 00-5. — F. W. 397 f. 493. Spr. 251. 368: val wollen, val- 
iura — βλόσυρο- -$ bedeutend, ansehnlich, tüchtig, vgl. ἆ-ήσυρος windig, 
leicht. — Ameis-Hentze und S. W. s furchtbar; Düntzer KZ. XII. 
6f: getrieben, stark, wild, schrecklich, hart, bei Hom. überall wild; 
Goebel KZ. XI. 893 £.: hervorspringend, hervorstechend; Pape W.: Ehr- 
fürcht einflóssend, ernst, mannhaft, schrecklich; Sch. 'W.: dicht, derb, 
düster, wild, furchtbar, "schrecklich, ernst, stattlich, edel. — Vgl. noch 
Apoll. p. 51. 27: Bloovpoig“ καταπληκτικος. Hesych. βιοσυρόν' «φοβερό», 
καταπληκτικόν; jedoch Eust. of παλαιοὶ βλοσυρὀν φασι καὶ τὸ σεµνόν. 
— 9) B. Gl. 361a. — Corssen Ἱ. c. (Anm. 1). — C. E. 863. 519. — F. 
W. 396. 498: F. Spr. 368. — Froehde KZ. XXII. 264 f. — Gerland Κ7. 
X. 468f. — Grassmann KZ. XII. 92. 13). — Kuhn EKZ. IV. 123 (ags. rod, 
alte. róda, ruoda, &hd. ruota, nhd. ruthe). — L. Meyer KZ. XV. 4f. 29. 
83. — Siegismund St. V. 162. 56). 182. 120b) — Zweifelnd Pott KZ. 
V. 960 f. — Düntzer KZ. XIIL 6 £: rad schwanken. — 10) Ascoli KZ. 
XVI. 122. 203. Corssen B. 201. — 11) Lottner KZ. VII. 190. 149) ver- 
gleicht lit. verba, virbis Palme, Reis, ksl. vriba salix (Miklosich Lex. 
pg. 76: υγᾶδα, lit. virbas, virga cf. virbu, virpu vacillare et nostrum veja). 
— 12) Ascoli KZ. XVI. 120 f. 203 und 1. c. (Anm. 1). — Corssen I. 170 f. 
II. 164. — Froehde KZ. XXII. 258. 4). — B. Gl. 244a: pur: wrbs = 
πόλις, fortasse lat. urbs, litteris transpositis. — Corssen KZ. X. 8£: var 
scheiden, abgrenzen; ital ur: ur-b-s (vgl. ple-b-s); b Rest der W. fw, , 
skr. bhu; urbs die Stadt „als abgegrenzte' oder ,eingehegte', die somit 
auch „gedeckt und geschützt‘ ist. — C. E. 82* gegen die Deutung von 
Ascoli, Corssen, Froehde: bleibt bei dem günzlichen Mangel an ander- 
weitigen Spuren dieses Wortes oder seiner W. (vardh wachsen) auf 

69* 
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italischem Gebiet sehr zweifelhaft. — Zu orbi-s stellen das Wort: G. Meyer 
St. V. 56 und L. Meyer KZ. V. 387. — Lottner KZ. VII. 97: urbs aus 
wrfs, vgl. Skr. ardha Ortschaft (ardh wachsen). — 18) C. E. 854: ob 
rad-ius und ra-mus verwandt sind, ist zweifelhaft. — F. W. 164 stellt 
ramus zu rad kratzen, ritzen, scharren, hacken. — 14) Vgl. Bugge KZ. 
XX. 2. — Corssen I. 403 und C. E. 354. 519 stellen bloss rud-i-s Stab 
zu dieser W. (vgl. zend rud, got. liud-an wachsen, kal. rod-i-ti parere; 
nach des Verf. Meinung stellt sich aber auch ,,rud-i-s urwüchsig = roh“ 
ungezwungen hieher (vgl. B. Gl. 326a: a ruh crescere?). — Corssen I. 369 
stellt das Adj. rudis zu kru hart sein. 

VARP werfen. — Vgl. goth. vairp-an werfen, alind. «arp 
n. Werfen, Wurf, Einschlag des Gewebes; ags. vearp, ahd. mhd. 
warf n. id.; lit. verp-ti spinnen, verp-ala-s Gespinnst. 

varp. 
Εραπ. — ῥαπ-ί-ς ({δ-ος) f. Ruthe, Gerte, Stab (vom Schwan- 

ken), (6anıd-jo) ῥαπίζω mit der Ruthe schlagen, peitschen, schlagen, 
ῥαπισ-μό-ς m., ῥάπισ-μα(τ) n. das Schlagen; χρυσύ-ῤῥαπ-ι-ς (1-05) 
mit goldenem Stabe, Beiw. des Hermes (Od. 5, 87. 10, 277. 331. 
h. Merc. 539. h. Ven. 117. 121), χρυσό-ραπις (Pind. P. 4. 178)'). 
— (ῥαπ-ι 6an-ı0, ῥαπ-ου ῥαπ-δΊο, ῥαπδο) ῥάβδο-ς f. — enis, 
bes. Zauber-stab, -ruthe, Angelruthe (Od. 12. 251), Pl. Stäbchen, 
Stifte, Streifen?), Demin. ῥαβδ-ίο-ν n., ῥάβδ-ινο-ς von Ruthen ge- 
macht; (ῥαβδό-ω) ῥαβδω-τό-ς von R. gemacht, geflochten, gestreift, 
ῥάβδω-σι-ς f., ῥάβδω-μα(τ) n. Riefung, Cannelirung der Säulen; 
ῥαβδ-ίζω —= ῥαπίω (πυροὺς Weizen ausdreschen LXX), ῥαβδισ- 
µό-ς m. — ῥαπισµός; ῥαβδ-εύ-ω mit der Angelruthe angeln; ῥαβδο- 
ειδίς ruthenartig, streifig. 

Ερεπ. — ῥέπ-ώ sich neigen, herabsinken, bes. von der Wag- 
Schale —= den Ausschlag geben, überwiegen, schwanken (Fut. 
ῥέψω, Aor. ἔφῥεψα), ἀμφι-ῤῥεπ-ής sich auf beide Seiten neigend 
(ambiguus). — (ῥε-μ-π, in Folge der Nasalirung die Erweichung 
von z zu f) ῥέμβ-ω drehen, im Kreise herumbewegen, wälzen, 
treiben (act. nur Hes.), meist Med. sich drehen u.s. w.°); ῥεμβ-ό-ς 
sich herumdrehend, herumstreichend (Sp.), ῥέμβ-η, 6euß-In f. das 
Herumschweiten (Sp.); ῥεμβ-ά-ς (άδ.ος) — ῥεμβός, ῥεμβ-αζω, -εύ-ω 
— ῥέμβω (Lex.), ῥεμβα-σ-μό-ς m. — ῥέμβη, unruhiger Gemüths- 
zustand (Sp.), ῥεμβο-ειδής, ῥεμβώδης wie herumschweifend, übertr. 
nachlässig, vernachlässigt. — (6euß =) ῥομβ: ῥόμβ-ο-ς, att. ῥύμβ-ο-ς, 
m. jeder kreisförmige Körper: Kreisel, Rhombus (mathem.: eine 
Figur, zwei mit der Grundfläche aufeinander gesetzte Kegel bil- 
dend); kreisfürmige Bewegung, Umschwung; ῥομβέ-ω;, att. ῥυμβέω, 
im Kreise herumdrehen, schwingen, schleudern, ῥομβη-τό-ς herum. 
gedreht, geschwungen, ῥομβη-τή-ς sich wie ein Kreisel drehend, 
ῥομβη-δόν wie ein Kreisel; (ῥομβόω) ῥομβω-τό-ς nach der Gestalt 
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eines Rhombus gemacht, auch — ῥομβητός: ῥομβο-ειδής, ῥομβώδης 
rhomboidisch. 

(περι-ραβ-ιο —= nregi-gaußo umherschweifend) Πεῤῥαιβοί, hom. 
Περαιβοί (nur Il. 2. 749), m. ein pelasgischer Volksstamm zum 
Theil um Dodona, zum Theil in Thessalien, ein den Makedonen 
benachbartes Volk (Strabo 9. 439 ff); 'A-pó-a-c (α-ντ-ος) (— ohne 
Wanken) Phönikier aus Sydon (Od. 15. 426), "4ovf-a-; (α) Sohn 
des Alketas, ᾽4.ῤῥυβας ein Makedonier (Arr. An. 3. 5. 5), ᾽4-ρύ-μ- 
βα-ς König in Epirus, Oheim der Olympias (Dem. 1. 13)^). 

Εροπ. — ῥοπ-ή f. Neigung, Senkung, bes. der Wagschale, 
daher = Ausschlag, Wendepunkt (momentum), Wucht, ῥοπ-ικό-ς 
geneigt, sich neigend, den Ausschlag gebend; ἀντ/-ῥῥοπος gleich- 
wiegend, aufwiegend (ἐσόσταθμος, ἰσόζυγος, loog Lex.) — ῥόπ- 
tpo-v n. Klopfer, Stellholz, Ring an der Hausthür zum Anklopfen 
und Zuziehen. — ῥόπ-αλο-ν n. Wurfstab, Knittel, Keule (= ῥόπτρον 
Ring u. s. w. Xen. Hell. 6. 4. 36); Ῥόπαλο-ς m. Sohn des Hera- 
kles (Sohn des Keulenträgers) Hephaest. Phot. 148. 34°); ῥοπαλ- 
ικό-ς wie ein Wurfstab u. s. w. ‚ keulenartig, d. h. nach oben immer 
dicker werdend (versus rhopalicus in dem jedes Wort um eine 
Sylbe lünger ist als das voranstehende, z. B. Il. 3. 182 ὦ µάκαρ 
᾿τρεΐδη, µοιρηγενές, ὀλβιόδαιμον), (ῥοπαλό-ω) ῥοπαλω-τό-ς in Keulen- 
gestalt, ῥοπαλ-ίζω die K. schwingen, mit der K. schlagen, ῥοπαλι- 
σ-μό-ς m. das Schl. mit der K.; ῥοπαλο-ειδής keulen-ähnlich, -artig. 
— (καλο- Strick + Fgom) καλα-Όροψ (οπ-ος) f. Stab mit einer 
Schlinge, Strickstab, Hirtenstab, von den Hirten zum Werfen auf 
das Vieh gebraucht, um es zur Heerde zu treiben (Il. 23. 845 
und spät. Dicht.)9), Demin. καλαυρόπ-ιο-ν n. (Artemid, 4. 72). 

(agr, Fign, Fig, Fein, vgl. τρῖβ pag. 299) ῥίπ-τ-ω werfen, 
schleudern (ep. iterat. Imperf. ῥίπτ-α-σκ-ον Il. 15. 23, Fut. ῥίψω, 
Aor. ἐ-φῥιψα, ep. auch ῥίψα, ἔῤῥιφον Opp- Kyn. 4. 350, Pass. 
é ῥῥίφ-θη- v, ἐ-θῥέφ- -n-v, Fut. Pass. ῥιφ-θή-σομαι, Perf. Pass. ἔ-φῥιμ- 
μαι, Inf. ῥε-ρῖφ-θαι Pind. frg. 281)'); Verbaladj. ῥιπ-τό-ς geworfen, 
geschleudert; Nbf. ῥιπτ-έω (nur im Präs. und Imperf.); Frequ. 
ῥιπ-τά-ζω häufig, wiederholt hin und her schleudern, besonders 
als Misshandlung, Med. sich hin und her werfen (θεοὺς κατὰ δῶμα 
Il. 14. 257, ὀφρύσι mit den A. zucken h. Merc. 279, ῥιπτασ-θ-εί-ς 
Plut. Cie. 37), ῥιπτασ-μό-ς m. das Hin- und Herwerfen, (übertr.) 
innere Unruhe (Sp.). — ῥίπ-ή f. Wurf, Schwung, Stoss, Gewalt, - 
Kraft, Wucht, ῥιπ-ώ-ς (άδ-ος) f. id. (Suid.); (ῥιπ-τι) ῥίψι-ς f. das 
Werfen, Schleudern; ῥίμ-μα(τ) n. das Geworfene, der Wurf; ῥί-μ-φα 
(poet.) im Wurf — rasch, schnell, geschwind, behend®); διμφαλέο-ς 
id. (Lex.). — ῥιψ-: δίψ-ασπις m. Schildwegwerfer, ῥιψ-αύχην den 
Nacken werfend, bäumend, bes. vom Pferde; ῥιψο-: ῥιψο-κίνδυνος 
sich in Gefahr "stürzend, tollkühn, Θιψο-λογέω Reden hinwerfen, 
schwatzen, ῥίψ-οπλος die Waffen wegwerfend (Aesch. Sept. 297). 
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varp. | 
rep. — (*rep-ére = ῥέπ-ω sich neigen) Part. als Adj. rép- 

en-8 sich neigend, übertr. == plötzlich, unvermuthet, Adv. repens 
(Ov. fast. 1. 96), (locat. Adverb) repent-e (vgl. ἐ-θελοντ-έ, = ῥοπῇ 
vivi, momento); repent-inu-s = repens, Adv. repentino [repentin-ali- 
ter Fulgent.]?). | 

C. E. 352. 638. — Delbrück St. Ib. 138. — F. W. 397; F. Spr. 
197. 368; KZ. XXII. 222 f. — Froehde KZ. XXII. 265. — Grassmann H7. 
XII. 108. 9). — L. Meyer KZ. VI. 176. XV. 5 f. 28 f. 83 f. 40. XXIL 544. — 
Misteli KZ. XIX. 111. — Siegismund St. V. 137. 180. 11). — 1) Savels- 
berg KZ. XVI. 358: sarp verschneiden; ῥαπίςρ — opants. Vgl. zu χρυ- 
σόῤῥαπις Preller über den Hefmesstab. Philol. L pg. 514. — 2) Bei- 
stimmend Ebel KZ. XIV. 39. — Vgl. noch Savelsberg Dig. pg. 15. — 
3) Pott I.! 260 und Walter KZ. XII. 388 vergleichen got. hvairba (verto). 
Dazu C. E. l. c.: „wenn richtig, müsste kvarp als volle W. aufgestellt 
werden". Ferner Froehde KZ. XXII. 269: näher läge noch mhd. swerben 
wirbeln, ahd. swarp Wirbel. „Alle diese Vergleiche sind unsicher.“ — 
Anders Brugman St. VII. 328 ff.: bhar von unruhiger Bewegung; „es 
wird nicht zu kühn erscheinen, wenn wir Abfall von f oder y vor dem 
e annehmen (φρόμβος in irgend einem gr. Dial.?), vgl. italien. rombo 
Gesumse, romba, rombola Schleuder, in gleicher Bedeutung frombo, fromba, 
frombola. — 4) Fick KZ.1.c. — 5) Vgl. Pott KZ. VIII. 114. — 6) C. E. 
l c. — Hoffmann Quaest. Hom. I. p. 138 (fustis laqueo instructus); vgl. 
Faesi ad Il. Ἱ. c. — Dagegen G. Meyer St. VI. 251: „was mir wenig 
ansprechend dünkt. Ich möchte an W. Καὶ, kalajati antreiben!, denken 
(vgl. βου-κόλο-ς), als Stab zum Antreiben, Leiter der Heerden'', — 
7) Anders B. Gl. 102a: kship jacere, conjicére; ῥέπ-τω e κριπ-τω expli- 
caverim , abjecta gutturali et mutata sibilante in o. (Dagegen L. Meyer 
l. c.) — Biekell KZ. XIV. 431 trennt Floízrew von «ρεμβως „beide Verba 
scheinen übrigens Secundürbildungen von der W. var“. — Die Formen 
zu ῥίπτω u. s. w. siehe C. V. I. 113. 235. 14). 337. 351. 387. 1I. 327. 338. 
381f. 390. — 8) Vgl. Pape, Schenkl, Seiler W. s. v. — Dagegen Fritsch 
St. VI. 109 £.: „origo rocis ῥίμφα adhuc ignota est". Derselbe ist zu- 
gleich gegen die Erklärung Kissling's (KZ. XVII. 200), der ῥίμφα aus 
Ἐδιμφ-εσ-α erklärt (‚nam *dıup-ca, *dımpa fieri debebat. — 9) Vgl. 
noch Bechstein St. VIII. 346: repens vocabulum tropice dicitur pro subitus, 
quia lanx, quae pondere imposito vergit (= ῥέπ-ω, vergere) statim inch- 
natur. — Corssen II. 60133): deinceps, repens, recens sind neutrale No- 
minative (Pott II. 876) von Adjectiven einer Endung, die als Adverbien 
verwandt werden. 

var-väk-a Haubvogel = Habicht oder Falke. 
(Fag-Fax, Fsg-Fax, Beo-Fax) βείρ-ακ-ες (ffpoxsc Hes.), βειρ-ώκ-η 

[βειρακή Ahrens]: 7 ἁρπαστική (Hes.); (βειρ-ηκ) ἴρ-ηξ (ηκ-ος) m. 
ion. ep., ἱέρ-ηξ jünger ion., ἱέρ-ᾶξ, ἴρ-ᾶξ att., Ἱάρ-αξ dor. (wxvs, 
ὠκυπέτης, ὠκύπτερος U. 8. W., Og t ἐφόβησε κολοιούς τε ψῆράς τε 
Il. 16. 583; bei Athen. 8. 356a auch ein Seefisch; vgl. {έραξ ὐχθὺς 
ποιός, «4ωρικώτερον, διὰ τὸ ἐοικέναι τῷ πτηνῷ Hes.); Demin. ἔερακ- 
ίσκο-ς m. (Ar. Αν. 1112), ἱερακ-ιδεύ-ς m. das Junge des H. (Eust.), 
ἱεράκ-ειο-ς habichtähnlich (Euseb.), fsgox-(fo wie ein H. schreien, 
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ἱερακ-ώδης habichtartig, ísgex-:0-v n. Habichtkraut, [egex-i-rg-g m. 
eine Steinart, Habichtstein (Plin. h. n. 37. 10). 

Ein Wort, dessen Etymologie dunkel ist. — Wohl Volksetymologie: 
zu [ερός heilig (der heilige, gottgesandte Vogel, dessen Flug die Vogel- 
schauer beobachteten, vgl. Böttiger kl. Schr. III. pg. 179). — Nach E. 
M. von der Schnelligkeit des Fluges (ἀπὸ τοῦ ἴεσθαι ῥᾷον). — Brugman 
St. IV. 116. VII. 348. 64). — Förstemann KZ. III. 57 £): Γερ-ακ, ahd. 
gir, Skr. hri prehendere, capere; = wi-hri? — Legerlotz KZ. VIII. 47 ff.: 
ved. grbh, altsl. grab-iti (grbh, στὸ, gro, FagF); dagegen ibd. 194: kar 
tönen (kar, kvar, Fag, βαρ) der „schreiende‘“ Habicht; noch anders KZ. 
X. 385. 9): gar nehmen (ἀ-γερ-ω, a-yeA-n, JFeA-siv) — Sch. W. s. v.: 
wahrscheinlich von {egog kräftig, mit Bezug auf seinen kräftigen Bau. 
— Aehnlich S. W. s. v.: „also etwa Stósser". — C. E. 386 trennt: 
ἱερα-ν, „mit individualisirendem x“, 

VARS netzen, betrüufeln. — Skr. varsh regnen; caus. 
regnen lassen, beregnen (PW. VI. 795). — W. 4) var + s. 

Fapc. — ἀ-φέρσα kret. (ἀέρσαν τήν δρόσον. Κρῆτες Hes.) — 
ἐ-έρε-η ep. lyr., ἔρε-η att., (ἔρση Sp.) f. Thau, Plur. Thautropfen, 
(allgem.) Nass!), ἑερσή-ει-ς, ἑρσή-ει-ς thauig, bethaut, d.h. saftig 
(λωτός Il. 14. 348), frisch, unverwest (von der Leiche des Hektor 
Il. 24. 419, 757), ἑρσα-ῖο-ς id. (Hes.), ἐρσώδης id. (Theophr.); 
ἔρσ-ω bethauen, netzen (Nik. Th. 62. 631). — E£pcaı f. (Od. 9. 
222) neu geborene Lümmer und zwar Spütlinge (vgl. die deutsche 
Metapher: Frischling); ὁρσοί' τῶν ἀρνῶν of ἔσχατοι γενόµενοι (Hes.). 
— (sio, βιλσ, βιλσ-οθ) βίλλο-ς' τὸ ἀνδρεῖον αἰδοῖον, τὸ κοινῶς 
βιλλ-ίν παρὰ Ἐφεσίοις βαρύνεται (Hes.). 

vars. — (*vers-e-s) verr-e-8 (Nom. verr-i-s Varro 1. r. 2. 4. 8) 
m. Eber (als Bespringer, dessen Brünstigkeit sprichwörtlich, von 
der Zeugungskraft benannt, vgl. su-s)*), verr-inu-s vom E., zum 
E. geh. — (*vers-ere, *verse-tro) vör&-tru-m m. männliches Glied?), 
Demin. vere-ti--lu-m n. 

B. Gl. 351b. — Brugman St. IV. 122. — Christ.p. 246. — C. E. 
347. — F. W. 184; F. Spr. 151. — Kuhn KZ. II. 138. — Legerlotz KZ. 
VII. 240. VIII. 50 ff. — Lottner KZ. V. 154. — Savelsberg KZ. VII. 387. 
XIX. ο. — Sonne KZ. X. 104. 8). — Sch. W. 8. v. — 1) Anders Buttm. 
Lexil. II. p. 170: zu ἄρδω. — 2) Vgl. Corssen B. 408. — B. Gl. 372a: 
nist pertinet ad ghrshti porcus, sus, per assimil. e *verses explicaverim. — 
3) Vgl. B. Gl. (1. c): varsh irrigare; fortasse mutilatum est e versetrum, 
tía ut proprie sit instrumentum irrigandi semine. — Anders Corssen I. 
466. B. 369: var, vereri sich wahren; vere-tru-m n. Schamglied. 

varsa Haar. — Vgl. Zend varega m. Haar; ksl. vlass m. 
Haar, Locke, lit. varsa Flocke. 

(ms, «λασ, FAac-0?) λάς-ιο-ς dichtbehaart, rauh, zottig, 
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wollig, (übertr.) dicht bewachsen, dicht belaubt, λασιό-τη-ς (τητ-ος) 
f.. Rauhheit (Eust.), λασιό-ο-μαι rauh, behaart werden (id.), λασι-ών 
(ῶν-ος) m. dichtbewachsener Ort (Nik. Th.); λασιο-, λασι-:. λασιό- 
θριξ dicht-, rauh-haarig, Aaosd-xvnuog rauhfüssig, λασιό-μηλον Rauh- 
apfel, eine Quittenart mit wolliger Oberfläche, λασιό-στερνος mit 
dichtbehaarter Brust; λασιαύχην mit zottigem Nacken, λασι-όφρυς 
mit dichten Augenbrauen. 

F. W. 184. — Dazu C. E. 366: „es stände dann für Fic&ao-g mit 
auffallender Erhaltung des inlautenden σ΄. Ferner Siegismund St. V. 
166. 73): ,,mihi non constat, uirum Fickio assentiendwn sit necne *.. — 
Anders Brugman St. ΥΠ. 280: „möglicherweise Λλάχ-νη = *xlax-vn (kar 
sich krümmen, sich ringeln) Die diesem Worte nahestehenden λάσιο-ς, 
χλαΐνα, yAa-uv-g, zAa-vi-g würden unredupliciert sein". — Aehnlich Sch. 
W.: vgl. λαΐνα, lana. -- Die Etymologie des Wortes bleibt unsicher. 

"VAL gehen, sich bewegen. — Skr. val 1) sich wenden, 
sich hinwenden, 2) hervorbrechen, sich äussern, sich zeigen (PW. 
VI. 805). 

val. 
vól. — vóLws in veli-völu-s (poet.) durch Segel sich be- 

wegend, mit 8. einherfliegend; volä-re fliegen, (übertr.) in schneller 
Bewegung sein, eilen, volä-fu-s (fus) m., -türa f. Flug, Fliegen, 
schnelle Bewegung, volàa-fi-cw-s, vola-ti-li-s fliegend, geflügelt, (übertr.) 
schnell, eilend, flüchtig; frequ. Intens. voli-tä-re, volitä-tu-s m. 
(Venant.) — vol-ü-cer, -cri-s, -cre (vgl. lud-i-cer pag. 171) = 
volaticus, Subst. volucri-s f£. Vogel (m. volucri-s Sil. 10. 471, fem. 
volu-cer Petron. 123. 210; vgl. Quintil. 1. 5. 28: evenit, ut metri 
quoque condicio mutet accentum, ut „FPecudes pictaeque  volucres**; 

nam volucres media acuta legam, quia, etsi natura. brevis, tamen 
posilione longa est, ne faciat. iambum, quem non recipit versus he- 
rous), Adv. volucri-ter (Amm.), volucri-ta-s f. Schnellflügigkeit 
(Fulgent.). 

vel. — (*vél-o, veli-t) vele-s (veli-t-is) beweglich — (meist 
Plur.) leicht bewaffneter Soldat, Plänkler, Jäger, Voltigeur (velites 
dicuntur expediti milites, quasi volantes Paul. D. p. 28) 1), velit-ari-s zu 
den Veliten geh.; velit-àri nach Art der V. kämpfen, plänkeln, (übertr.) 
mit Worten zanken, scharmuziren, velifa-ti-o(n) f. das neckische 
Streiten, Necken (velitatio dicta est utro citroque probrorum objectatio, 
ab exemplo velitaris pugnae Fest. p. 369). — vél-ox (öci-s) rasch, 
schnell, geschwind, Adv. veloci-ter, veloci-ta-s (tatis) f. Raschheit u. s. w. 

Corssen I. 460. B. 59. N. 259. — Anders F. W. 450: Skr. gal, 
äkoital. gvolo, schiessend, fliegend (y.J^o4o = βολο, volo). Aehnlich 

. Meyer vergl. Gramm. 1. 37. Beistmmend Schweizer-Sidler KZ. XII. 
208 (vgl. garut Flügel, garutmat Vogel); dagegen id. KZ. XIII. 306 „zweifel- 
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haft“. — Dagegen C. E. 468 (mit Hinweisung auf Corssen): „was mich 
dennoch bedenklich macht, ist der Umstand, dass volare schwerlich von 
veloc und velites zu trennen ist, denen die charakteristische Bedeutung 
der Schnelligkeit zukommt, die den hier zusammengestellten Wörtern 
(Skr. gal herabtrüufeln, wegfullen, βάλλαω, ahd. quillu scaturio u. s. w.) 
fern liegt“. — 1) Walter KZ. X. 197: vagh, velum Segel = Segler, 
von ihren schnellen Angriffen. Aehnlich Klotz: velox von velum, also 
„mit vollen Segeln". 

valpa Fuchs. 
(Fein, Flan, Flon, «λωπ) Stamm ἆ-λωπ-εκ [@ vorgeschlagen, 

vgl. ἀλείφω u. 8. w., -ex hypokoristische Endung; vgl. lit. (ápé Fuchs, 
lapü-ka-s junger Fuchs] ἀ-λώπ-ηξ (-εκ-ος) f. Fuchs (Gen. Pl. ἀλωπέκ- 
eov Her. 3. 102, Dat. ἁλωπεκ-έεσσι Opp. Kyn. 1. 433); cÀom-« 
5j ἁλώπηξ (Hes.); dÀcom-0-g" ἁλωπεκώδης, πανοῦργος. Σοφοκλῆς (id.); 
Demin. ἀλωπέχ-ιο-ν n. Füchslein, aAmnex-ıdev-s m. ein junger F.; 
ἀλωπεκ-ία f. Fuchshóhle (Lex.), eine Krankheit, bei der das Haar 
ausgeht, wie beim Fuchse (auch ἁλωπεχία-σι-ς Med.), ἁλωπέκ-ειο-ς 
vom F., ἁλωπεκ-έη, contr. -7, f. Fuchsbalg, ἆλωπεκ-ί-ο ({δ-ος) f. 
id.;  κυναλώπηξ (Xen. Ένα, 3. 1); ἆλωπεκ-ίζω fuchsschwänzen, 
Ränke machen, betrtügen (Sp.), ἁλωπεκ-ῆσαι id. (B. A. 10); ἆλωπεκ- 
ὤδης fuchsartig; κυν-αλώπηξ m. Hundefuchs, Bastard von Hund 
und Fuchs (Kock ad Arist. Equ. 1067: Fuchshund); πιθηκ-αλώπηξ 
m. Affenfuchs (Ael.). 

vulp-e-s (volp-e-s) f. Fuchs (vulpes marina ein Haifisch, 
squalus alopecia Linn.), Demin. vulpe-cula f., vulp-inu-s vom F., 
vulpinä-ri fuchsschlau, listig sein, vulpi-ö(n) m. Schlaukopf (App.). 

Die Etymologie des Wortes dunkel. Vgl ngr. ἁλωποῦ, ἁλουποῦ, 
ἁλοῦπι, ἀλεποῦ, ἁλέπι, thessalonik. ἅλπαρο;: zu vulpes: walach. vulpe, 
rov. volp, ital. golpe, altfr. goupil, gourpil (Stier KZ. XI. 144 und Deffner 

St, IV. 305). — C. E. 360. — Zeyss KZ. XX. 450f. — Walter KZ. XI. 
432. 7): Foin-en, ἆλπ-εκ, ἆλ-ω-πεκ (c ist eingeschobener Vocal). — 
Förstemann KZ. I. 498. 3) vergleicht (άλω-)πεν = goth. fauhö und stellt 
ἆλω zu ἁλάομαι. Dagegen Walter 1. c.: „diese Vergleichung entfernt 
sich jedenfalls am weitesten von der Wahrheit“. — ἁλώπηξ stellen zu 
Skr. Ιοραρᾶ m. (Schakal, Fuchs, ἁλώπηξ oder ein ähnliches Thier PW. 
VI. 590): Förstemann l. c. Pott E. F. I. 258. Sch. W. s. v. Dagegen 
C. E. l. ο. [lopag@ = Aasfresser; nicht im PW.; dagegen ibd. 594: lomaga 
Schakal oder Fuchs; könnte der Etym. nach Haarfresser bedeuten; 
wahrsch. aber ein verdorbenes lopaga]: ,Skr. ö ist nicht o, und die Er- 
haltung eines solchen Compositums um so unwahrscheinlicher, als keiner 
der beiden Stämme im Griech. nachzuweisen ist“. — vulpes stellen zu 
Skr. vrka, λύκος u. s. w. (pag. 906): Förstemann Ἱ. c. Lottner KZ. VII. 
175: 59). Pott E. F. I. pg. 149f. 258. Dagegen Zeyss l. c. — Dagegen 
Pott Ἱ. c. und II. 485: vulpes — Skr. vi (praep. insepar.) + up scindere, 
daher = animal rapax. Dagegen Zeyss |. c.: „ebenso wenig annehm- 
bar". — Endlich vergleicht Spiegel KZ. XIII. 368 vwlpes mit neupere. 
gurba Katze, urspr. varpaka. — Vgl. noch Brambach Hülfsb.: vulpes, 
nicht volpes. 
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1) VAS schützend umgeben: 1) kleiden, umhüllen, 
2) wohnen, hausen, wesen. — Skr. va8 anziehen, sich ein Ge- 
wand oder eine Hülle umlegen, caus. anziehen lassen, hüllen, be- 
kleiden; Τ88 1) an einem Orte bleiben, Halt machen, übernachten; 
verweilen, sich aufhalten, wohnen; sich dauernd befinden, sich 
widmen, obliegen (PW. VI. 826 Ε). 

1) Kleiden, umhüllen?). ^ 
Fec. — (Feo-vu-w) ἕν-νῦ-μι, hom. und neuion. auch ei-vu-w, 

(das Simplex in Prosa ungebräuchlich) anziehen, anf&gen, (Med. 
und Passiv) sich anziehen, anlegen, bekleidet, angethan sein; sich 
umhüllen, umgeben (Fut. ἔ-σω, ep. &0-00, ἄμφι-έόω, προς-αμφιῶ 
Arist. Equ. 891, Med. ἔ-σο-μαι, Aor. ἔσ-όαι Imperat. &o-cov, Inf. 
ἔσ-σαι, Med. ἐσ-σά-μην, ep. ἕ-εσ-σά-μην, Perf. εἷ-μαι, in Compos. 
ἔσ-μαι, Imperat. ἔσ-σο, Part. εἷ-μένο-ς 3. Pl. Plusqu. εἴατο, und 
von der Form ἔσ-μην 2. Sg. ἔσ-σου 3. Sg. ἔσ-το und ἕ-εσ-το Il. 12. 
464, 3. Du. ἔσ-θη-ν Σ). — (vas-dha, dha = thun) ἐς-θέ-ω be- 
kleiden (wohl nur Part. Perf. Pass. ἠσθη-μένο-ς üblich); ἐς-θή-ς 
(θῆτ-ος) f. Kleidung, Kleider, Gewand, (collectiv) Kleidervorrath 
(= vestis), Eo$n-ue(r) n. id. (Trag.) meist Pl, ἔσθη-σι-ς f. id. 
(selten und Sp.); ἔς-θος n. id. (Il. 24. 94. Arist. Av. 943)?). — 
(vas-ti, «Γεσ-τι, Feo-01, «ε-σι) ὕε-σι-ς στολή. Πάφιοι (Hes.), ἀμφί-ε- 
σι-ς f. Kleidung (Sp.); (vas-tj-a =) γεσ-τία" ἔνδυσις (Hes.); (vas-to) 
βἐσ-το-ν, βέτ-το-ν (lakon.) n. Gewand; (*Veore&) veoraxa’ ἐματισμό-ς 
[wohl -v] Hes.*). — (vas-ana, «εσ-ανο) ἑ-ἄνό-ς (εἷ-ανό-ς Ἡ. 16. 9 
am Anfang des Verses) f. Gewand der Göttinen und vornehmer 
Frauen (Hom., h. Cer. 176 und Ap. Rh. 4. 169), é-avó-c (vgl. 
ᾱ-μεν-ηνό-ς) umhüllend, sich anschmiegend, geschmeidig, weich?). 
— (vas-mat, Feo-uar) εἷ-μα(τ) n. Kleid, Gewand, Anzug; ἕμ-μα, 
γέμ-ματ-α Bol., γῆ-μα dor. (Hes.)®); (Feo-, &c-, lo-, 1) Lua(v) n. = 
εἶμα (Hes.); ἵ-μάτ-ιο-ν n. Kleid, Kleidungsstück, besonders Ober- 
kleid, Mantel, Demin. ἔματ-ίδιο-ν (Haluarldıa Ar. Lys. 401), ἔματιδ- 
ἄριο-ν n. id. (Ar. frg. 64), ἵματ-ίζω bekleiden (N. T.), ἔματισ-μό-ς 
m. Bekleidung (Sp.) — (vas-man, vgl. Skr. vds-man n. Decke, 
PW. VI. 858, — Feo-uov) -eiuwv: aßgo-slumv mit üppig präch- 
tigem Gewand (E. M.), δυσ-είµων schlecht gekleidet (Ath. 3. 1164), 
εὐ-είμων wohlgekleidet, µελαν-είμων pag. 705 (u. ἑορτή Trauerfest 
D. Hal. 2. 19). — (vas-tra, vgl. Skr. väs-tra Gewand, Kleid, Zeug, 
Tuch PW. VI. 956) γέσ-τρα στολή (Hes.); ἀμφι-εσ-τρ-ί-ς ({δ-ος) f. 
Mäntelchen (Poll. 6. 10), &p-eo-re-I-s f. Oberkleid. 

(vas-kara umhüllend?) Εες-περο, Ec-nepo-c [m statt x durch 
assimil Einfluss des anlautenden Labials]") m. abendlich, («one 
Abendstern), meist Subst. m. Abend, n. Pl. τὰ ἕσπερα die Abend- 
stunden (Od. 17. 191) [φέσπερε Sappho frg. 95 B.?], Eomego-dev 
vom A. her (Arat. 891); &c-nepa f. Abend, Abendzeit (in Prosa 
die gewöhnl. Form); ἑσπέρ-ιο-ς (.εσπάριο-ς Hyp. 10) abendlich, am 
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Abend, (von der Himmelsgegend) abendwärts, westlich; das Fem. 
als Subst. ἑσπερία das Abendroth, Ἑσπερία (erg. γῆ) das Abend- 
land; ἕσπερ-ί-ς (/ó-og) f. Adj. — ἑσπερία, Subst. die Nachtviole, 
die Abends am stärksten riecht (Theophr.), Ἔσπερ-ίδ-ες die Töchter 
der Nacht (am Okeanos und Atlas wohnend bewachten sie den 
Garten mit goldenen Aepfeln); ἔσπερ-ινό-ς — ἑσπέριος (Sp.); ἔσπερ- 
Ko, -ιάζω zu Abend essen (Sp.), ἑσπέρισ-μα(τ) n. das Vesperbrod 
(Philem. bei Ath. 1. 11. d). 

2) Wohnen, hausen, wesen?). 
(Skr. vás-tu n. Sitz, Ort PW. VI. 855) «-ασ-υ, üc-ru n. Wohn- 

statt, Stadt (Gen. *&oref-og ἄστε-ος und *&org-og Gore-oc, Dat. ἄστε-ὶ 
nur Od. 8. 525), bei den Attikern vorzugsweise Athen (im Ggs. 
des Landes; ἄστυ τῆς πόλεως Lykurg 18, auch im Ggs. des Piräus), 
ἄστυ-δε nach der Stadt; (στεί-ιο) aore-io-s städtisch, daher: fein 
gebildet, artig, witzig, scherzhaft, ἀστειό-τη-ς (τητ-ος), -σύνη f. 
Feinheit, Witz; ἀστεΐζομαι sich wie ein Stüdter betragen, fein, 
witzig sprechen, ἀστεῖ-σ-μό-ς m., ἀστέι-σ-μα(τ) n. = ἀστειότης: (ἀστυ-ο) 
ἀστ-ό-ς m. Städter, Bürger, Mitbürger (Hom. nur Il. 11. 242, Od. 
13. 192); (άστυ-ιτα) ἀστ-ίση- -s id. (Soph. fr. 81. 82)°), vgl. böot. 
}αστίνιος: ἀστ-ικό-ς = ἀστεῖος. — (άστ- XT, Stadtgebiet?) Αττ-ική f. 
die Provinz Attika in Griechenland; ’Arr-i-s' 4θῆναι Hes.; (ἀστ-ί- 9 
Nbf. ἀσθ-ί-ς, daraus nach böot. Weise) "Ard-i-c ({δὅ-ος) f. = Αττική 
(erg. διάλεκτος) die attische Mundart 10). 

Verweilen (über Nacht). — (fao-va, Fa-va, fa = tv, 
vgl εὔχομαι) εὐ-νή f. eig. Ort, wo man die Nacht zubringt = 
Lagerstätte, Lager (daher bes. vom Lager des Wildes; dann über- 
haupt) Schlafstelle, Bettstelle, Ehebett; Pl. euva/ eigentl. „Ruhe- 
steine", durch die man das Schiff zum Stillstehen brachte, nüml. 
Steine, welche dia Stelle der Anker vertraten, Ankersteine !); 
εὐνῆ-θεν aus dem Bette (Od. 20. 124); εὐνά-ω lagern, zur Ruhe 
bringen, (übertr.) beruhigen, besänftigen, Pass. sich lagern, sich 
schlafen legen, schlafen (Aor. Act. εὔνη-σε Od. 4. 440, Pass. εὖνη- 
θῆναι, Part. -θεῖσα, -Devre, “Θέντες)! εὐνά-ζω == εὐνάω (Hom. nur 
Imperf. εὐνάζ- -€r0, -0vto, Aor. εὔνασα, Pass, εὐνά-σ-θη-ν); εὐνᾶ-τήρ 
(dor.), εὖνα-σ-τήρ (τῆρ-ος), εὐνή-τωρ, εὐνᾶ-τωρ (τορ-ος), εὐνέ-τη-ς 
m. Lagergenosse, Ehegatte (übertr.: der zur Ruhe bringt), fem. 
εὐνή-τειρα, εὐνᾶ-τειρα, εὐνήττρια» ρὐνέ-τι-ς; εὐνά-σ-τειρα ‚(fem. zu 
πρόποσις) Schlaftrunk (Galen); εὖνα-σ-τήρ-ιο- vn. — εὐνή (Trag.); 
εὔνη-μαί(τ) n. Beischlaf, Ehe; εὖνα-ἴο-ς im Bette, im Lager, das 
B., L. betreffend; εὐνά-σι- -po-c bequem zum Lager (Xen. Kyn. 8. 4); 
εὔν-ια n. Pl. = εὐνή (Suid.); ἐν-εύνα-ιο-ς im Bette befindlich 
(δέρµα Od. 14. 51), PL die Betten (Od. 16. 35); xau- εύνη͵ f. Lager 
auf der Erde, Streu, Bettgestell (Ar. Av. 820), χαμ-εύνιο-ν n., 
χαμ-ευν-{-ς (lö-05) f. id. — εὖ-ὃ (ὃ weiterbildendes Element): εὔδ-ω 
schlafen, ruhen (Imperf. εὖδ-ο-ν, qvó-o-v, iterat. Imperf. εὔδ-ε-σκ-ε 
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Il. 22. 503; St. εὖδε: von Aeschyl an: εὐδή-σω, καθ-ευδῆ-σαι, καθ- 
ευδη-τέ-ο-ν), εὖδ-άνω(ϱ) id. (Lykophr. 1964) 12). 

(vas-a Gut) *£o-& f£, Gen. Plur. &&-wv und éd-uv der Güter, 
der guten Dinge (δώτορ ἑάων Od. 8. 335, θεοὶ δωτῆρες ἑάων ibd. 
325, ferner Il. 24. 528; dann h. h. 16, 12. 29, 8. Hes. Th. 46) 2). 
— (Skr. vus-na m. n. Kaufpreis, Werth, Lohn PW. VI. 858) 
(Foo-vo, ὦσ-νο) W-vö-c m. Kaufpreis, Preis (käufliche Waare Sp.), 
ὤ-νή f. id.; das Kaufen, der Kauf, die käufl. Waare'*); ὤν-ιο-ς zu 
kaufen, käuflich, feil (τὰ ὦνια Marktwaaren); (ὠνέ-ο-μαι kaufen, 
erkaufen, bestechen (Imperf. &-wvov-unv, Fut. ὠνή-σο-μαι, Aor. 
ὠνη-σά-μην und ἐἔ-ωνη-σά-μην [wofür die guten Att. ἐπριάμην ge- 
brauchen], Perf. ἐ-ώνη-μαι; das Activ ὠνέω sehr spät, doch ἐ-ωνη- 
κώς aus Lys. in Bekk. Anecd. 1. 95; auch erscheint ὠνέομαι als 
Pass.: Prüs. Plat. Phaedr. 69. 6, Imperf. Xen. de re equ. 8. 2, 
Perf. bei Xen. Demosth., Aor. &-ovn-$n-v Xen. Pl.)5); ὠνη-τό-ς ge- 
kauft, erkauft (Od. 14. 202 u. A.), zu kaufen, käuflich, feil, ὤνητ- 
ıx0-5 zum Kaufen geh., geneigt, ὠνη-τή-ς (ὠνή-τωρ Sp.) m. Käufer, 
Pächter; ὤνη-σι-ς f. das Kaufen, Desider. ὠνητια-ω, ὠνησεί-ω (Suid.)!5); 
ὤνη-μα(τ) n. das Gekaufte, der Kauf (Appian.). 

1) Kleiden, umhüllen!). 
ves. — Ve8-ti-8 f. Kleid, Gewand, Teppich, Decke, Demin. 

vesti-cula f. (Dig.); vesti-re kleiden, bekleiden, umhüllen, schmücken 
(vestibat Verg. A. 8. 160, vestiricr Prud. Psych. 39); Part. vesti- 
tu-s bekleidet u. s. w., vesti-lu-s (fus) m. Kleidung, Bekleidung, Be- 
deckung, vesti-mentu-m n. id., vestt-tor m. Kleiderverfertiger, Be- 
kleider, vesti-äriu-s zu den Kl. geh., Subst. m. Kleiderhündler, n. 
Kleiderkiste, Kleidung. 

(Vgl. Skr. vas-ana n. Gewand, Kleid, Hülle, Umschlag, En- 
veloppe PW. VI. 963) väs-u-m n. (älter), dessen Plural vasa 
(vasórum, vasis) der übliche blieb; verkürzt väs (väs-is) n. Ge- 
fäss, Geschirr, Gerüth!"), Demin. vas-cülu-m n. kleines Geschirr, 
Samencapsel, vascul-ariu-s Gefässarbeiter, Goldschmied, vascel-lu-m 
n. kleiner Aschentopf (Or. inscr. 1455); vas-ariu-m n. Geld für 
Geräthschaften, Ort zur Aufbewahrung von G.; con-vasa-re G. ein- 
packen. 

ves-per [k zu p, vgl. λύκο-ς, lupu-s] (Gen. -per-is und -per-i, 
Acc. vesperu-m, Abl. vesper-e, adverb. vesper-i) m., vespéra f. = 
ἔσπερος, ἑσπέρα pag. 938, vesperu-s abendlich, Abend- (Cael. Aur.), 
zum Abend geh., westlich, vesper-ali-s id. (Solin. 9); vesper-na 
(apud Plautum cena intelligitur, Fest. p. 368); Inchoat. vesperä- 
sc-ére (-a-vi) Abend werden; (*vesper-tu-s) vesper-I-Inu-s = vespe- 
rus; (vesperlin-iö[n], dann n zu I dissimil.) vespertil-io(n) m. Fleder- 
maus; vesper-iü-g-o (in-is) f. Abendstern, Fledermaus (Tert.). 

2) Wohnen, hausen, wesen?). 
(ves-na) ver-na (comm.) (urspr. der Wohnhafte, Hausgenosse) 
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der im Hause geborene Sklave, Haussklave; übertr. (Subst.) In- 
länder, (Adj.) inländisch, einheimisch!?), Demin. vernü-la; vernä- 
cülu-s zu den im H. geb. Sklaven geh., Lustigmacher; übertr. — 
Adj. verna; vernali-s (Adv. -ter) sklavisch, niedrig, kriechend, 
muthwillig, vernili-ta-s f. Kriecherei, Muthwille, derber Scherz. — 
(sa-vas-tar zusammenwohnend, dann: sa-s-(ar, sa-s-sar, sa-sar, so- 

sor) SÓ-ror (-ror-is) f. (urspr. die Zusammenwohnende mit dem 
Bruder, des Bruders Genossin, so lange sie keinen anderen Ge- 
nossen hat) Schwester !?), Demin. soror-cüla (Plaut. ap. Prisc. p. 612); 
sorór-iu-s schwesterlich, zur Schwester geh., sororia-re als Schwestern 
zusammen heranwachsen ( papillae sororiabant fingen an zu schwellen 
Plaut. ap. Fest. p. 297); (*sosor-inu-s, *sosr-inu-s, [da das s dieser 
Lautgruppe interdental gesprochen ward, wurde sr zu fr] * sofr-inu-s) 
Sobr-Inu-8 m., -ina f. Schwesterkind, Geschwisterkind, Muhme, 
Vetter, con-sobr-inu-s, -ina m. f. 14.3). 

vénu-m n. oder vénu-s (1-8) m. (= ὠνός, ὠνή pag. 940) 
Verkauf (Dat. venui, veno, Acc. venu-m)?'), ven-ali-s zum Verkauf 
geh., verkäuflich, feil, venali-ta-s f. Verküuflichkeit, das Feilsein; 
(*venali-cu-s) venali-c-iu-s. — venalis, Subst. m. Sklavenhündler, n. 
Sklavenverkauf, Verkaufszoll, venalici-üriu-s = venalicius (Dig.); ve- 
num däre, venun-däre (-dedi, -dätu-s, Fut. venun-davit Cod. Vatic. 
fragm. Ulp. X. 1: si pater filium ter venundavit filius a patre liber 
esto**), ven-dére (-dídi, -ditu-s) in den Verkauf geben, verkaufen, 
vendi-tor m., -trix f. Verkäufer, -in, vendi-ti-ö(n) f. Verkauf, Ver- 
kauftes, das daraus gelöste Geld (venditiones dicebantur olim cen- 
sorum locationes, quod velut fructus publicorum locorum venibant, 
Fest. p. 376); vendi-bili-s (Adv. -ter) leicht zu verkaufen, verkäuf- 
lich; vend-az verkaufsüchtig (Cato r. r. 2); vendi-ta-re (Frequ.) 
oft zum Verkauf ausbieten, feilbieten, anpreisen, vendita-tor m. 
Prahler, Grossthuer (famae Tac. h. 1. 49), vendita-ti-o(n) f. das 
zum V. Ausbieten u. 8. w., vendi-l-àriu-s zum Verk. geh., feil (Plaut. 
Stich. 1. 3. 102); venum ire, venire (vi, itu-s) zum Verkauf gehen 
— zum V. ausstehen, verkauft werden. 

1) B. Gl. 864a. — Corssen B. 76. — C. E. 379. 551. 702. — Ebel 
KZ. IV. 163. 208. V. 64. 67. — F. W. 185 f. 492. 1066. 1082; KZ. XXII. 
109. 10). — Kuhn KZ. I. 378. II. 132 ff. 262. 268. 396. — Legerlotz KZ. 
VIII. 48f. — Leskien St. II. 85. 1). 87. 5). — Zeyss KZ. XIX. 180. -- 
2) C. V. I. 116. 9). 164. 34). II. 868. 7) und Brugman St. IV. 95. — 
3) Angermann St. III. 193: ἐσ-τητ = ἐσ-θής, ἐσ-τας, ἐσ-τος = ἔσ-θος 
(r zu 9 unter dem Einflusse des vorausgehenden e). — Bühler KZ. VIII. 
149: wohl Suffix des Part. Perf. Pass. -ro (v zu $ nach o). — C. E. 66. 
379 schreibt: ἔσ-θ-ος, £c-8-n(r)g (also € Wurzeldeterminativ) — Ebel 
KZ. IV. 163: ἐσθής scheint Entstellung aus ἑστότης (vgl. ποτής, δηιοτής). 
— F. W. Lc: 9 = dha thun: ἐσθ-έ-ω, ἔσ-θήτ. — Aehnlich Goebel 
KZ. XI. 59. -- 4) Vgl. Schmidt KZ. IX. 306. 365. — 5) Anders Christ 
pg. 239. 266: W. av begütigen, erfreuen, ἑάνός zart, mild. — 6) Vgl. 
Savelsberg KZ. XXI. 224. — 7) C. E. 380: Grundform was-kara-s, W. 
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vielleicht vas umhüllen. Vgl. Corssen I. 117. II. 200 (vaska-ra, ἑσπέ-ρα, 
vespe-ra). — Ahrens KZ. III. 167 f.: ἐσα + Suffix ερα; for — Skr. pack 
in pagk-at hinten (die Abendzeit durch hinten, die Morgenzeit durch 
vorn bezeichnet) — Bopp vergl. Gramm. II. 190: divas-para (altera diei 
pars) = Öufeo-nego, δ. εσ-περο. Dagegen C. E. l. c.: „diese von Benfey 
II. 208 gebilligte Deutung muss schon wegen der lit. ksl. Wörter auf- 
gegeben werden“. — F. W. 398. 492. 631: vas (uskati dàmmern); Spr. 
969: vaskara Abend. — Vgl. Κε]. vecerü (Mikl. Lex. 62), Adv. vicera 
gestern, lit. vakara-s, Adv. vakar gestern, altir. fescor (vgl. J. Schmidt 
KZ. XXIII. 339). — 8) B. Gl. 353b. — Brugman St. IV. 175. 90). — 
C. E. 206. 822. — F. W. 185 ff. 490. 492; F. Spr. 150. — L. Meyer KZ. 
XXII. 637. XXIIL 53f. — 9) Vgl. Savelsberg KZ. XXI. 123. — 10) C. E. 
657. Vgl. Roscher St. Ib..106. — Angermann St. IX. 262 ff. vertheidigt 
gegen Curtius die schon im Alterthum und ganz allgemein in der Neu- 
zeit angenommene Herleitung von ἀκτή Halbinsel (W. ak spitz sein), 
also = ἀπτική. — 11) L. Meyer KZ. XXII. 687. — Roth KZ. XIX. 220 £. 
— 12) C. V. 1. 50. 56. 258. 4). 382. 14). — 13) F. W. 186: *é« f. Gut 
= Skr. vasä f. Mark (der Kern, das Beste). [PW. VI. 842 jedoch: vasa, 
vasà f. Speck, Fett, Schmalz, adeps; Gehirn, Lymphe, serum.] — Aehn- 
lich. Schweizer-Sidler KZ. XVII. 145: vásu (ved.) gut, spáter das Gut, 
wahrsch. aus vasa gut, St. Jsho, io. — 8. W. s. v.: Gen. Pl neutr. 
ἑάων, wie von einem Nomen τὰ é« mit verändertem Spiritus. — 14) Vgl. 
noch Brugman St. IV. 175. 90). — Anders Benary róm. Lautl. I. 934 
und Pott E. F. I. 2556: W. van. — 15) C. V. I. 116. 14). 174. 11). 332. 
342. II. 298. — 16) C. V. II. 388 und Savelsberg KZ. XXI. 198. 1). — 
17) C. E. 380: „vas nimmt eine mittlere Stellung zwischen der Kleidung 
und Wohnung ein, das man vielleicht mit Recht hieher stellt. "Vgl. 
Pictet II. 277“. — Anders F. W. 367; Spr. 319: gas führen, gasa n. Ge- 
fáss ,sehr zweifelhaft". — Zu W. gas auch L. Meyer vgl. Gramm. (vgl. 
Schweizer-Sidler KZ. XL 78). — Zur Form des Wortes vgl. G. Meyer 
St. V. 61. — 18) Vgl. noch Angermann St. V. 387 und Bugge KZ. XIX. 
144. — 19) Benfey grosse Sanskritgramm. pg. 159. Diese Erklärung 
nennt Schweizer-Sidler KZ. VIII. 228 „ganz treffend“. — B. Gl. 489a: 
svasar, ut videlur, e 8v a suus et sar, sr pro star, stir = stri femina, 
cujus t servatum est in linguis german. et slav., goth. svistar, sl. sestra. 
Dazu Schweizer-Sidler KZ. IIL 351: der Bruder verhält sich rechtlich in 
ältester Zeit zur Schwester (d. h. seinem Weibe svasr = sva-stri) wie 
der Gatte zu seiner Gattin; vgl. besonders die berühmte Stelle in Tac. 
Germ. c. 20. — Ders. KZ. XIX. 155: lautlich mehrere Etymologien mög- 
lich, uns scheint festzustehen, dass der 1. Theil sva, suus „eigen“ ist. 
— Aehnlich Corssen I. 313. II. 68. B. 417. 506. N. 191 f.: sva suus; 
svas-tar, 808-Lor, 808-807, 8080r, soror. — F. W. 220. 417; Spr. 389: 
svasar von 8ta. Die Einschiebung des i findet sich nur in einem Theile 
der nordeurop. Sprachen und darf daher auf keinen Fall *evastar als 
indogerman. Grundform angesetzt werden. — Dagegen Kuhn KZ. XI. 
295: urspr. svastar. — L. Meyer KZ. XXIII. 82: „das wahrscheinlichste, 
dass «όαρ dem Skr. sevásar und lat. sorör ganz genau entspricht“. 
Dagegen wieder C. E. 356: „der Gedanke, dass öae und soror mit ein- 
ander etwas gemein hätten, will mir nicht in den Sinn“. — J. Schmidt 
KZ. XXIII. 270. 2): soror aus *svesor — altir. siur. — Vgl. Κε]. sestra, 
bóhm. sestra, serb. sotra, sotsa, lit. sesw, altpreuss. svestro, goth. svistar, 
ahd. svestar, mhd. svöster, ags. souster, alind. systir, engl. sister. — 
20) Vgl. Brugman St. IX. 898. — Bücheler zur lat. Declin.: sorr-inus = 
80-br-inu-s. Dagegen Corssen KZ. XVI. 292: ein starker Irrthum, da 
sich rr niemals zu br dissimiliren konnte. — Corssen N. Ἱ. c.: soror-bri 
(vgl. mulier-bee), sor-bri, so-bri, so-bri-no. — Ebel KZ. XIV. τηε: 
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entweder von *sosor oder ülterem 80stor: sostrinus, s080rinus, sosfrinus, 
sosbrinus, sobrinus. — Aehnlich F. W. und F. Spr. l. c.: sosor-inus, 
sosr-iInus, 808-lh-r-1nus, 80-f-r-inus, 80-b-r-inus. — 21) Vgl. noch Bugge 
St. XXII. 465 und Corssen II. 887. 1018. — 22) Savelsberg KZ. XXI. 190. 

2) VAS leuchten, glänzen; brennen, sengen. — Skr. 
Υ88 hell werden, hell sein, leuchten (vom Lichte des anbrechenden 
Morgens); caus. aufleuchten machen; ush brennen (PW. VI. 825. 
I. 1010). 

vas. 
Fec. — (Feo-ro-ıe, «εσ-τ-ια) Ec-T-ia, ep. ic-T-In (ὐστία Hyp. 

7. 16, yıorla Hes.) f. Heerd (Zufluchtsort der Schutzsuchenden, 
daher schwur man bei demselben; bei Hom. nur in der Od. in 
Schwurformeln, sonst ἐσχάρη); überh. Haus, Wohnung; ‘Ecrio, ep. 
Ἱστίη, Tochter des Kronos und der Rhea, Schutzgöttin des Haus- 
heerdes, s. pag. 945 Ves-ta!'); Ἑστίαια, ep. Ἱστίαια, ion. Ιστιαίη, f. 
Stadt in Eubda (später $2or0c); “Ἱστιαῖο-ς Mannsname, Ἱστιαία att. 
Demos. — €crıd-w am Heerde aufnehmen — gastlich aufnehmen, be- 
wirthen; (Pass. mit Fut. Med.) bewirthet werden, schmausen (Imperf. 
εἰστίων, Fut. ἔστιά-σω, Aor. εἰστία-σαο εἰστιά-θη-ν, Perf. εἰστιά-κασι 
Plat. Gorg. 518c, εἰστία-μαι εἰστιά-σθω Plat. Rep. I. 364a)*), 
ἔστια-τ-ικό-ς zum Mahle geh. (Sp.), ἑστία-σι-ς f. das Bewirthen, der 
Schmaus, ἑστία-μα(τ) n. Schmaus, Speise, (ἔστια-τήρ) ἑστιατήρ-ιο-ν 
n. Speisesaal (Philostr.); ἔστι-τωρ (τορ-ος) m. Wirth, ἐστιατόρ-ιο-ν 
n. = ἑστιατήριον, ἔστιατορ-ία f. = £orlacıg (LXX); ἔστιο-ς den 
Heerd betreffend, &orıo-w einen Heerd, ein Haus gründen, ἐστιώῶ- 
τις (τιδ-ος) f. zum H. geh.; ἔστι-ᾶ-ς (άδ-ος) f. Vestalin. 

Feo-uap (vgl. τέκ-μαρ pag. 276), «εμ-μαρ = ἦ-μαρ (ἤ-ματ-ος) 
poet., ἆ-μαρ dor., fj-uép-a, ion. ep. ἡ-μέρ-ή (Hom. nur Nom. Sg., 
Pl. Il. 2mal, Od. 4mal) f. (der aufleuchtende) Tag?); ἡμάτ-ιο-ς den 
T. über, bei T., täglich (Il. 9. 71); ἡμέρ-ιο-ς, ἡμερή-σιο-ς den T. 
betreffend, bei T., einen T. dauernd, nuso-ıvo-s bei T., für den 
T. bestimmt, t&glich, ἡμερ-ώο-ν n. Tagwache (Phot.); ἡμερ-εύ-ω 
den T. zubringen. — "4usg-(a-; (von ἅμαρ, ἀμέρα [oder ᾱ-μερ-ία-ς 
untheilhaft?]) ein Grammatiker aus Makedonien‘); ἕτερ-ήμερο-ς einen 
Tag um den anderen seiend (Od. 11. 303 ζώουσ) ἑτερήμεροι von 
Kastor und Polydeukes; so dass beide Brüder Tag um Tag zu- 
sammenleben und zusammensterben, Ameis-Hentze°); νυχθ-ήμερο-ν 
n. Tag und Nacht — ein ganzer Tag (vgl. Skr. ahar-niga, aho- 
ratrd PW. I. 573. 578). — «-ήμερο-ν, dor. o-cusgo-v, att. τ-ήμερο-ν 
(siehe Dem. pron. sa pag. 971) diesen Tag = heute. 

Feo-Fao, Feo-ng, «ε-αρ = ἕ-αρ (spät. Ep. εἶαρ, contr. ne), 
böot. Flap (Gen. ἔαρ-ος» εἴαρ-ος h. Cer. 174, ἠρ-ος ibd. 465; att. 
auch ᾖρ-ος, ἠρ-ι) n. Frühling, Lenz°); γέ-αρ᾽ Feo (Hes.); ἑαρ-ινό-ς, 
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ep. εἴαρ-ινό-ς den Fr. betreffend, ἐάρ-τερ-ο-ς id. (Nik. Th. 380); 
εἰαρό-ει-ς id. (Maneth. 4. 275); ἑαρ-ίζω den Fr. zubringen; grünen 
und blühen (Sp.); ἠρ-άνθεμον n. Frühlingsblume Diosc. (βηράνθε- 
uov' νάρκισσος, of δὲ F«odvOsuov λέγουσι Hes.). 

us; [gesteigert] aus’). 
aUc. — (aus-ja-mi, αὐσ-]ω) αὔ-ω (caus.) brennen machen — 

anzünden (Od. 5. 490 αὖοι) 3); ἑν-αύω id.; (Med.) sich Feuer an- 
zünden, holen; ἔν-αυσι-ς f. das Anzünden; ἔν-αυσ-μα(τ) n. das An- 
gezündete, glimmende Asche, (übertr.) Anfeuerung. — St. avo-o, 
«9-0, &F-o (vgl Skr. ushás f. Frühlicht, Morgenróthe, Morgen 
PW. I. 1011) ἠώς ion, ἄώς dor., αὔως lesb., ἀβώρ lakon., ἕως 
(= πώς) att., f. Morgenröthe, Zeit der Morgenröthe = Morgen; 
das aufgehende Tageslicht, das Tageslicht selbst und der Tag 
(αὔως 9 rag, τουτέσιν n ἡμέρα παρ «ἱολεῦσιν E. M. 174. 44 
codd. Par. Sorb.); als Himmelsgegend: Morgen, Osten, person. 
"Hec (dia, ἐύθρονος, ἐυπλόκαμος, ἠριγένεια, ῥοδοδάκτυλος u. s. w.) 
(Gen. ἠοῦς, Dat. noi, Acc. 76, Gen. fo, Dat. fo, Acc. fu — 
*f£oa)?); ἠῶ-θεν, ἕω-θεν von Morgen an, mit Tagesanbruch, in 
der Frühe, früh, ἠῶ-θι am Morgen, ἠοῖο-, ἠφο-ς, ἑῶο-ς, Édio-g 
(Nonn.) am Morgen, morgendlich, früh, £m-8-1v0-; id. — St. αὖσ-ας 
(vgl. ἄας᾽ ἐς avpıov. Βοιωτοί Hes.), αὖ-ας, αὖ-ες (vgl. ἄες' αὔριον. 
Βοιωτοί id.), daraus: (eveG-go, αὖε-ρο [vgl. κρυεσ, κρυερο], aFE-00, 
@E-00, ion. 8-00, αὖ-ρο) ἠέ-ρ-ιο-ς ep. in der Frühe, früh; (ἠερ-ι) 
ἧρ-ι (local; πρωῖ Hes.) in der Frühe, am Morgen, ἠρι-γένε-ια s. 
pag. 188. — (ἄερ-ι) ἄρ-ι, *ágl-fo in der Frühe vornehmen, ver- 
anstalten (vgl ἄρτι ἀρτί-ζω. ὀψέ ὀψί-ζω): Öpı-c-To-v [Accent be- 
fremdlich| n. das in der Frühe Vorgenommene, Veranstaltete — 
Frühstück (bei Homer bald nach Sonnenaufgang genossen, nur ll. 
24. 124. Od. 16. 2, später gegen Mittag, das röm. prandium, τὸ 
ἑωθινὸν deinvov Apoll. Lex.), ἀριστά-ω frühstücken (Perf. ἠρίστη-κα, 
synk. ἠρίσταμεν, ἠριστάναι Kom. Ath. 10. 4288), ἀριστη-τή-ς m. 
der Frühstückende, ἀριστη-τ-ικό-ς id.; ἀριστ-ίζω mit einem Fr. bewir- 
then, Med. frühstücken. — ἄγχ-αυ-ρο-ς morgennahe, gegen Morgen 
(nur νύκτα ἄγχαυρον Apoll. Rh. 4. 111). — αὔρ-ιο-ν Adv. (eig. Neutr. 
von αὔρ-ιο-ς morgendlich Eur. Hipp. 1118 und sp. Prosa) morgen 
(eig αὔριον auf m.), αὐρί-ζω auf morgen verschieben (Hes.) '?). — 
St. αὖσ-ε: (αὐσ-ε-λο, αὖσ-ε-λ-ιο; αὐ-ε-λ-ιο; ἄ.Γ-ε-λ-ιο) ἀβ-έ-λ-ιο-ς (lakon., 
Κρῆτες Hes.) ἠ-έ-λ-ιο-ς (Hom. und eleg. Dichter), ἆ-έ-λ-ιο-ς (Pind.), 
ἥ-λ-ιο-ς (att.), ᾱ-λ-ιο-ς (Pind. N. 7. 73 und Trag.) m. Sonne! 
person. ΗἨέλιο-ς, Ἡλιο-ς (letztere Form Hom. nur Od. 8. 271, sonst 
stets ᾿Ηέλιος) der Sonnengott, Sohn des Hyperion und der Eury- 
phaössa (erst nach Homer mit Apollon oder Phoibos identificiert); 
ἡλια-κό-ς zur S. geh., die S. betreffend, dazu fem. ἡλιᾶ-ς (άδ-ος), 
αἱ Ηλιάδ-ες die Schwestern des Phaüthon, die in Bäume verwan- 
delt wurden (Apoll. Rh. 4. 603); ἡλιά-ω wie die S. glänzen (nur 
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Part. Präs. ἡλιώσας κόµας Anakr. 16. 5 und andere Sp); ἡἠλιά-ζω 
sonnen, Med. sich sonnen, ἠλία-σι-ς f. das Sonnen, Sonnenschein, 
ἡλια-σ-τήρ-ιο-ν n. Ort um sich zu sonnen; ἡλιό-ω besonnen, ἡλίω- 
σι-ς f. das B., Adj. ἡλιῶ-τι-ς (τιδ-ος) — ἡλιάςι ἡλιο-ειδής, ἡλιώδης 
sonnenartig, sonnenhell. — ἆπ-ηλιῶ-τη-ς (erg. ἄνεμος) Ostwind (eig. 
von der Sonne her); ἀντ-ήλιο-ς gegentüber der S. (ἀντήλια == παρ- 
fA Nebensonne B. A. 411); προσ-ήλιο-ς der S. ausgesetzt (τόποι 
Xen, Kyr. 4. 6). 

εὐς. — (εὐσ-ω) εὔ-ω (εὔ-ω) sengen, brennen (wohl nur Il. 
9. 468. Od. 2, 300. 14, 75. 426 und Hes. O. 703); εὔσ-ανα τὰ 
ἐγκαύματα (Poll. 6. 13..91). — eüc-Tpa f. Grube, wo die geschlach- 
teten Schweine abgesengt wurden (Ar. Equ. 1236; dazu Schol. 
τὸ µαδιστήριον. ἀπὸ τοῦ εὔειν καὶ φλοδίζειν τοὺς χοίρους. Poll. 6. 
91: βόθροι ἐν olg εὔεται τὰ χοιρίδια). — Εὖ-ρο-ς m. Südostwind 
(einer der 4 Hauptwinde bei Homer, vgl. Od. 5. 295: σὺν δ᾽ Εὐρός 
τε Νότος 7’ ἔπεσον Ζέφυρός τε δυσαὴς καὶ Βορέης aldenyeverns)'”). 

ὑς. — ὑτ-θόν᾽ τὸ πυριέφθον Hes. [statt ὑσ-τον. στ = τὸ 
dial; zwischen böot. σθ = τθ und kret. or = 99] 35). 

vas. 

ves. — Ves-ta f. = Ἑστία (pag. 943) das brennende, leuch- 
lende Heerdfeuer ward, als göttliches Wesen aufgefasst, unter 
diesem Sinnbilde dargestellt, weil das Feuer das Sinnbild der Rein- 
heit und ein Mittel der Reinigung ist und die Unterhaltung des 
Heerdfeuers durch reine Jungfrauen war Hauptsache des Gottes- 
dienstes!), Vest-äli-s zur V. geh., vestalisch (virgines V. die Vesta- 
linen); Ves-üna f. die Göttin der ital. Umbrer, Volsker und Sa- 
beller; (*ves-uo, ves-uv-io) Ves-dv-iu-s m. Vesuv (der brennende), 
Vesuv-Anu-s vesuvisch (Vesuinu-s Sil. 12. 125)!*). — (ves-er, ve-er) 
ver (vér-is) n. = ἔαρ [pag. 943]9), ver-nws = ἑαρ-ινό-ς, verna-re 
Frühling haben, grünen, blühen, sich verjüngen, prae-vernat es 
wird zeitig Frühling (Plin. 18. 26); (ho-vernu-s) hornus (ver im 
weiteren Sinne — Jahr) dies-jährig, heurig!9), horno-finu-s id. (vgl. 
pag. 271). 

aus, 

aus-ter (íri) m. Südwind (vgl. Εὖ-ρο- oben)'%), Demin. 
austel-lu-s m. schwacher, gelinder S. (Lucil. ap. Non. p. 98. 22 M.), 
austr-inu-s, -äli-s zum S. geh., südlich. — (aus-el-o, vgl. etrusk. 
Usil Sonnengott, Gerhard Abhandl. der berlin. Akad. 1845 pg. 544) 
Aus-el-iu-s (vgl. ἦ-έλ-ιο-ς pag. 944) Aur-el-iu-8 m. ein plebejisches 
Geschlecht in Rom (Aureliam familiam ex Sabinis oriundam a Sole 
diclam putant, quod ei publice a populo Romano datus sit locus, in 
quo sacra facerent Soli, qui ex hoc Auseli dicebantur, Fest. p. 23); 
Aureli-änu-s röm. Zuname (Caelius Aur.; dann Flav. Claudius Aurel., 
röm. Kaiser von 270—275 nach Chr. G.). — *aus-os (vgl. αὖσ-ας 
pag. 944), *aus-ös-a (latein. Dehnung des o und Weiterbildung 
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mit a) aur-Or-a f. = ἠώς pag. 944, person. Auróra. — (aus-o) 
aur-u-m (sabin. ausum Paul D. p. 9. 3 M., vulgür óru-m Fest. 
p. 182. 15) n. (das glänzende, leuchtende) Gold, aur-eu-s golden, 
goldglünzend, (übertr.) schön, herrlich (vgl. die goldene Jugend. 
zeit, Goldkind u.s. w.), Demin. awreü-lu-s nett aus G. gemach$ 
schön golden, Aureolu-s Gegenkaiser unter Gallienus; aur-äriu-s das 
G. betreffend, Subst. m. Goldarbeiter, f. Gold-arbeiterin, -händlerin, 
Goldgrube (fodina), Abgabe in Gold (Cod. Theod.), aur-ösu-s, auru- 
lentu-s gold-artig, -ähnlich; (auru-m) aurü-re vergolden, (fast nur 
im Part.) aurü-tws vergoldet, goldgeschmückt, αιωᾶ-ία, ora-ta f. 
Goldforelle (sparus aurata Linn.), Auräta, Orä-ta röm. Bein. in 
.der gens Sergia, aura-fi-li-s goldfarbig (Solin.), awra-tor m. Ver- 
golder (Gloss.), aura-tura f. Vergoldung (Quint. 8. 6. 28); (aur-eu-s, 
*aureü-re) aurea-tus = auratus (Sidon.); aure-sc-jre goldfarbig 
werden (Varro l l. 7. 83. p. 152 M.); aur-üg-0, aur--g-o (in-is) 
f. Gelbsucht, aurüg-, aurigAn-eu-s, -0su-s gelbsüchtig. 

(aus, 0s) 4s. — (*us-jre) ür-Üre (Perf. ws-si) brennen, ver- 
brennen, ausdorren, Part. us-tu-s gebrannt, usta (terra oder ce- 
russa) gebrannter Zinnober; (Demin. *ustü-lu-s) ustu-la-re ein wenig 
brennen, anbrennen, sengen; (*wst-icu-s) wsfic-iu-s durch Brennen 
gewonnen (Isid.); ws-ti-o(n) f. das Brennen, us-lor m. Verbrenner der 
Leichen, (ustr-ix) ustric-üla f. Haarkräuslerin, durch Brennen (Tert.), 
ustr-ina f. = ustio, ustr-inu-m n. (auch -ina) Brandstätte Ant 
ustür-a f. = ustio (Cael. Aur); (*ur-ere) ure-d-o (in-is) Brand 
(am Getraide), Jucken; (*ur-ire) uri-g-o ($n-is) f. Brennen, Brunst, 
Geilheit, eine Art Aussehlag oder Krätze. — Ür-na f. Gefüss aus 
gebrannter Erde!) = Geschirr, Krug, Aschenkrug, Urne, als 
Maass flüssiger Dinge = "/, Amphora oder 4 congii oder 24 sex- 
iari, Demin. urnü-la, urn-alis eine Urne als Maass enthaltend, 
wrn-öriu-m n. ein Tisch, worauf die Geschirre standen, — ur-ti-ca 
f. Brennnessel'”); (übertr.) ein Pflanzenthier, Seenessel; (bildl.) 
Jucken, Brunst. 

1) Allen St. III. 224. — Corssen I. 580f. II. 151. KZ. XX. 91. — 
C. E. 400. 675. 708. — Lottner KZ. VII. 178. 20). — Schweizer -Sidler 
KZ. XVI. 130. — Zu vas wohnen: B. Gl. 353b. Ebel KZ. VIII. 241. 
F. W. 185 f. 492. Grassmann KZ. XVI. 171 ff. Hartung Rel. u. Myth. 
der Gr. und Róm. III. p. 127. L. Meyer KZ. XXII. 537. Preller gr. Myth. 
I. 827. Anm. 1. Roth KZ. XIX. 218. 921. — S. W. s. v. und Sch. W. s. v. 
— Zu ἑστάναι: Welcker Götterl. II. 691. Anm. 1. — Unbestimmt Meister 
St. IV. 898. 5). 402. — 9) C. V. I. 126. 14). II. 136. — 3) Ascoli KZ. 
XVII. 401 ff. — Brugman St. IV. 101. — C. E. 582. — F. W. 185 f. — 
Zu W. div leuchten, djav: Ahrens KZ. III. 166. Benfey gr. Wurzell. 
Ἡ. p. 208 (dınFf-eea). Bopp vgl. Gramm. p. 505 (dju-usow, µερα = ué- 
eos). Christ p. 158. L. Meyer vgl. Gramm. II. 1. 1863 (ἦμαρ Skr. 
djavan). — Schweizer-Sidler KZ. XII. 810 schwankt zwischen W. vas 
und div. — Döderlein Gl. n. 2484: zu ἀναμαίρω. — Savelsberg KZ. VII. 
919 f£.: a9, «00: ᾖν-αρ, ἦμ-αρ. — 4) Fick -K7. XXII. 218. — 5) Vgl. 
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Schaper KZ. XXII. 519. — 6) C. E. 44f.: „Ob W.vas kleiden, wonach 
der Frühling als der die Erde kleidende und schmückende bezeichnet 
wäre (vgl. Pictet I. 101), oder W. vas glänzen, was zum Begriff des 
Frühlings auch sehr gut passen würde, das wird vielleicht nie zu ent- 
scheiden sein.“ [Auf dem Wege der Sprachvergleichung jedenfalls nicht, 
da das Wort aus beiden Wurzeln gleich gut gedeutet werden kann. 
Hier kann nur der Sprachgebrauch bei allen den Völkern, bei denen 
sich das Wort findet, entscheiden, also die Volksetymologie im eigentl. 
Sinne: ob nämlich der Frühling namentlich bei den Dichtern der „leuch- 
tende, glänzende“ oder der „kleidende, schmückende“ genannt wird. 
Der Verf. gedenkt nach Vollendung der gegenwärtigen Arbeit darzuthun, 
dass nach seinen Sammlungen die erstere Benennung die "jedenfalls 
vorherrschende ist.] — Vgl. Aufrecht KZ. I. 360 f.: „der Frühling als 
ein Erglänzen der Natur, gleichsam ein Aufbrechen der Morgenröthe 
nach langer Winternacht gefasst“. — Aehnlich Bargaigne Mémoires de 
la société de linguistique de Paris Tome II. 1872 —74: „Frühling — 
Morgenróthe des Jahres‘ (beistimmend Schweizer-Sidler Zeitschr. für 
österr. Gymn. 1876 pg. 190). — Vgl. noch PW. VI. 840: vasantá Früh- 
ling = die Licht bringende Jahreszeit. — Zu W. vas leuchten, glänzen 
ziehen das Wort ausser Aufrecht, Bargaigne, PW. noch: Ascoli KZ. 
XVII. 404. Benfey I. 309. Corssen KZ. X. 152. F. W. 398. 492. Lottner 
KZ. ΤΗ. 178. 20) Miklosich Lex. pag. 61. M. Müller KZ. XIX. 44. 
Savelsberg KZ. VII. 384 f. XX. 14. FA W. vas kleiden fand es der 
Verf. nirgends bezogen. — Vgl. noch zur Form des Wortes: Corssen 
1. 281. B. 465. C. E. 391. Kuhn KZ. I. 376. 378. II. 132. Legerlotz 
KZ. VIII. 54. 123. L. Meyer KZ. V. 369. Renner St. Ia. 188. Savels- 
berg KZ. XX. 1 ff. XXI. 200. J. Schmidt KZ. XXIII. 339. Sonne KZ. 
XII. 293. Steinthal KZ. I. 569. — Vgl. Skr. vasanta, Zend vanhra, pers. 
bahar, alind. var, dän. vaar, schwed. vär, isl var, ksl. vesna, böhm. 
vesna, russ. tesná, poln. wiosna, lit. vasarà (aestas), pavasaris, let. pa- 
vasara; altir. errath (Ebel gr. celt. p. 55; vgl. Windisch K. B. VIII. 
486*). — 7) Ahrens KZ. III. 109. 1611f. — Ascoli KZ. XVII. 402 ff. — 
Aufrecht KZ. I. 351. IV. 266 ff. — B. Gl. 69b. — Brugman St. IV. 
144. 7). — Corssen I. 349. B. 390. KZ. III. 252. XI. 860 f£. — C. E. 351. 
400 f. 641. 679; St. II. 175 f£; KZ. I. 29 ff. — Delbrück KZ. XVI. 271; 
St. II. 196. — Ebel KZ. V. 67. — F. W. 25. 27. 346 f. 431. 1058. — 
Gerth St. Ib. 281. — Grassmann KZ. XVI. 172. — Holtzmann KZ. I. 
488. — Kuhn EZ. II. 187. 267. 273 f. III. 460. — Lotiner KZ. VII. 180. 
— L. Meyer KZ. VIII. 172. — Pictet KZ. IV. 861. — PW. 1010. — 
Renner St. Ia. 188. — Savelsberg KZ. VII. 380 ff. — Der Deutung der 
Formen nach den oben aufgestellten Stämmen αὐσ-ο, αὐ-ο, &J-0, αὖὐσ-ας 
u. 8. w. liegt besonders die Erklärung von Curtius St. l. c., ferner von 
Brugman St. l. ο. zu Grunde. — 8) C. V. I. 216. 221. 1). — 9) C. E. 
402. 679 und St. 1. c. p. 178 schreibt έως, dagegen Schulgramm. 11. Aufl. 
8. 168 ἕως. — Brugman St. IV. 129: *noo-g = ἠῶς. — Delbrück St. 
l c.: ausos, «vog, &fog und daraus entweder ἠώς mit dem Nom. os, 
oder ἕως mit dem Nom. ἕως. Das Verhültniss der Vocale also genau 
dasselbe wie bei βασιληος und βασιλέως. — G. Meyer St. V. 96: -as d. i. 
-ài Stamm, ἕως == Skr. wshas (Benfey vollst. Gramm. 916). — M. M. 
Vorl. I. 10: Eos war der Name der Dämmerung, bevor sie später zur 
Góttin, zur Gattin des Tithonos oder des sterbenden Tages wurde. — 
10) F. W. 632; Spr. 308; KZ. XXII. 95 f.: αὐσ-ρο, αὐ-ρο, ἄγχ-αυρο-ς; 
αὐσ-ριο, αὖύ-ριο, αὔ-ριον; 1, ja gehen, ajar n. Tag, jara Zeit, Jahres- 
zeit = urspr. Gang, Bewegung; die Beziehung auf die frühe Zeit (in 
70-1, ὥρ-ιο-ς) scheint europäisch. ajar frühe — djeg, njee, Περ, ἠέρ-ιο-ϱ; 
nee je (contr.) je: Locativ; ἆζαρ, de, Superl. ἄριστο der erste, Subst. n. 

60” 
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die früheste, erste Mahlzeit, das Frühstück. — PW. VI. 966: vasard 
1) Adj. (f. -τ) früh erscheinend, morgendlich, Πέριος, 2) Subst. m. n. 
(eigentlich Morgen) Tg im Ggs. zur Nacht, Tag überhaupt, Wochen- 
tag. — Ebenso Roth KZ. XIX. 218 f. (Πέριος wohl nur durch das Suffix 
verschieden) — 11) C. E. l c. und KZ. l. c. (Anm. 7), woselbst die 
nähere Begründung nachzulesen ist. — Dazu F. W: 197: indogerm. 
savarja, svarja m. Sonne, Skr. surja Sonne, Sonnengott; Πέλιο-ς, ἥλιο-ς, 
dial ἀβέλιο-ς d.i. ἄν έλιο-θ. Curtius fasst ἆ.Γέλιο-ο als ἆ,Γσέλιο-ς von us, 
vas aufleuchten, wie yes für &fowg, vielleicht mit Recht; doch bleibt 
such in diesem Falle durch s&rja und lit. sawlé (für saulja, f. Sonne) 
indogerm. savarja gedeckt. — Ohne sich über diese Deutung auszu- 
sprechen Pictet KZ. Iv. 847: ush urere, comme le sabin ausel, étrusque 
usil, auquel Curtius a cherché à ramener le grec ἠέλιος (voy. ce journal 
I. p. 29). — Schweizer-Sidler KZ. Ill. 369: „sehr wahrscheinlich"; KZ. 
VIII. 225: „mehr als nur wahrscheinlich‘; dagegen aber KZ. XII. 308: 
„wir sind jetzt nach der Auseinanderseizung Benfey's in Or. und Occ. I. 
984 wieder davon zurückgekommen und meinen es nicht von sürja 
trennen zu dürfen. Vgl. auch L. Meyer, Göttinger Nachr. 1862, 515 £." 
— Es lässt sich nicht leugnen, dass eine ziemliche Anzahl Gelehrter 
gegen Curtius ἠέλιος zu W. svar zieht und zwar, so weit dem Verf. 
bekannt: Benfey Gr. Wurzell. I. 458. Bopp Gl. 423b (svar caelum, sur 
splendere); id. vgl. Gramm. III. 349 Anm. Corssen B. 886 ff. (sva-svar, 
ofa-ofel-ı0-g, σα-βελ-ιο-ς, ἆ-βελ-ιο-ς, ἆ-βέλ-ιο-ς, &-£A-10-g, ἡἠ-έλ-ιο-ς, TJA- 
εο-ςϱ). Christ gr. Lautl. 125. Grimm deutsche Gramm. III. 130. Kuhn 
KZ. II. 134. Pott E. F. I. 130. Roth Ἱ. c. (Anm. 10). Schweizer-Sidler 
Ll ο. — 12) Anders Christ p. 251: W. va, «af, wovon auch αὖρα, «o. 
— 13) Curtius St. IV. 202. — 14) Corssen KZ. X. 20f. — 15) C. E. 368. 
Dazu Savelsberg KZ. XIX. 4*): „scharfsinnige Deutung". Anders Corssen 
I. 308. II. 717. N. 298 und Pott E. F. I. 23. II. 587: = ho-jor-nu-s, -ior 

deutsch iar. — 16) Corssen I. 849. — F. W. 846: austara Östlich, 
auf der Lichtseite befindlich;. vgl. ahd. ostar, mhd. oster östlich, ahd. 
ostar-rihhi Oester-reich, ostara f. Licht- und Frühlingsgótün, Pl. Ostern 
u. 8. w. — Anders: Ahrens KZ. ΤΠ. 171: av = djav. Benfey I. p. 29: 

Skr. avak (deorsum, versus meridiem). Weber KZ. II. 80: ava-stara. 
— B. Gl 26a: ortum esse videlur ex praep. ava cum s euphon., suff. 
compar. -ter, cf. etiam nosirum Os-ten, germ. vet. ostar , ostana. — 17) Vgl. 
Corssen I. 349 und C. E. 351; dagegen Corssen KZ. X. 9 und Froehde 
KZ. XXII. 254: var bedecken, umschliessen; ur-na = die bédeckte. — 
Pott KZ. VI. 263: Skr. vari Wasser, ur-na = Wassergeachirr. 

vasta wüst (europäisch). | 
vastu-8 wüst, verwüstet, verheert, öde; wiste und weit, 

übermässig gross; wüste und roh (Adv. vaste), Demin. vastü-lu-s 
(App. Met.); vastaä-re wüst machen, verwüsten, verheeren, vastà- 
lor m., -triz f. Verwüster, -in, vastalör-iu-s verwüstend (Amm.), 
vasta-ti-o(n) f. Verwüstung, Verheerung, vasta-bundu-s = vasta- 
torius (id.); vasti-a-s (tati-s), vasti-tud-o (ín-is), vasti-tie-s (Plaut. 
Ps. 1. 1. 68) f. Wüstenei, Verwüstung, Verheerung, das Un- 
geheuerliche, Uebergrosse; Inchoat. vaste-scére (Acc. ap. Non. 
p. 185. 10); vasti-fícu-s wüste machend, verheerend (belua, Cic. 
Tusc. 2. 9. 22). 
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F. W. 898 (vgl. alte. wöst, ahd. wwuosti, mhd. wüeste; alts. wöst-jan, 
ahd. (wuostjan) wuostan, mhd. wüesten, nhd. wüsten); Spr. 369: vas (Skr. 
vas schneiden, das jedoch im PW. nicht belegt wird) — B. Gl. 338a: 
vaksh crescere. — Ebel KZ. VII. 267: umbr. vas (aus vax) Flecken, Fehler, 
Mangel; vielleicht dazu vastus = vartus (wie mistus neben miztus) — 
Klotz W. 8. v.: „stammverwandt mit vaco, vacuus". — Die deutschen 
Wörter vergleicht auch Legerlotz KZ. VII. 190. 146). 

vasti Blase — Skr. vastí m. Blase, Harnblase (PW. VI. 
854); europäisch vansti. 

(*vensfi-ca, *venssi-ca) vensi-ca (altlat., vgl. Lachmann zu 
Lucret. p. 357), vösI-ca f. Blase, Harnblase; das aus einer Bl. 
Gemachte; (übertr.) Redeschwulst, vesic-ariu-s zur Bl. geh., als Subst. 
-äria f. Blasenkraut (erg. herba); Demin. vesicitla; vesicul-ösu-s 
voll Bl. (Cael. Aur.). 

F. W. 1066; Spr. 148. — J. Schmidt KZ. XXIII. 272. 274. — Vgl. 
&hd. wanast, nhd. Wanst. — L. Meyer vgl Gramm.: W. gas (vgl. 
Schweizer-Sidler KZ. XI. 73). 

vasni Pflugschaar. 
(Faovı, ὕσνι; vgl. vad δ-ω, svap vn-vo-c u.s. w.) ÜV-VI-C, vvi-g 

(ε-ως), ὕν-νη, ὕνη f. Pflugschaar (erst bei Plut. und Sp.). 
(vosmi) vomi-s (Cato r. r. 135. 2, Verg. G. 1. 162, Col. 

2. 2. 26), sonst vöm-er (ér-is) (m statt » durch Assimil an den 
labialen Anlaut der ersten Sylbe) m. Pflugschaar; (übertr.) das 
männl. Glied (Lucr. 4. 1269), Schreibgriffel (Atta ap. Isid. or. 69). 

Fick KZ. XXII. 106. — Anders C. E. 385: zu ὑ-ς stellt man wohl 
mit Recht mit Plutarch [Symp. 4. 5. 2] d-vı-s, ὕννη, was Jac. Grimm 
Gesch. 57 weiter erörtert. — Schweizer-Sidler KZ. VIII. 452: vag auf- 
brechen: vag-mer = vo-mer der Aufbrecher. 

vaspa Wespe. 
Feona, «Γεσπᾶ-κ (vgl. µύρμη-ξ neben μύρμο-ς), σπᾶ-κ (vgl. 

τετράπεζα, τράπεζα), ion. ὅπη-κ (dann x = φ nach c, vgl. spal 
perl, ἀσπ-, ἀσφ-ἄραγος) εφηκ. — εφήξ (σφηκ-ός) (urgr., dor. σφάξ 
Ahr. II. 135) m. Wespe (Hom. nur Il. 12, 167. 16, 259), σφήκ- 
ειο-ς von der W., σφηκ-ιά f., -ὤν (ὦν-ος) m. Wespennest, σφηκ- 
lo-v n. Wachszelle der W.; opnxo-adng, σφηκώδης wespen-artig, 
-ühnlich; σφηκ-εἴο-ν eine wespenühnl. giftige Spinne (Nik. Th. 738), 
σφηκ-ι-σ-μό-ς m. ein dem Wespengesumse ühnl. Flótenton (Hes.); 
σφηκ-ίσκο-ς m. ein dem Wespenstachel ähnliches zugespitztes Holz, 
Spitzpfahl. 

vespa f. Wespe, Vespa röm. Zuname. — vespa, vespü-la, 
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(*vespulu-la, *vespil-la) vespill-0n-es (die Demin. von vespa zum 
Ausdruck der Herabsetzung und Verachtung gebildet, in der die 
durch sie bezeichneten Leute standen) m. Leichenträger (vexgo- 
φόρος Gloss. Philox.; vespae et vespillones dicuntur, qui funerandis 
corporibus officium gerunt Fest. p. 368 f. M.) [da nun die vespil- 

" lones, welche nur die Leichen der Armen bestatteten, dies Ge- 
schäft zur Nachtzeit besorgten, so hat Festus deren Namen von 
vesper abgeleitet, denn er sagt weiter: non a minulis Ws volu- 
cribus, sed quia vespertino lempore eos efferunt, qui funebri pompa 
duci propler inopiam nequeunt; dann &ber müsste das Wort vesper- 
on-es oder vesper-ion-es lauten]; Todtengrüber (fossarii, qui mortuos 
sepeliunt, νεκροθάπται, κοπιάται Hildebrand Gloss. Lat.); Leute, 
welche Leichen ausgruben und beraubten [Dig. auch vispelliones] 
[sepulerorum violator, Hildebr.; vgl. Fulgent. p. 558: Antidamus 
in hisloria Alexandri Macedonis scripsit: Plus quam trecentos cada- 
verum vespillones reperiens crucibus. affıxit]'). 

C. E. 886 f: „vielleicht Stammform vaspa ; die Wurzel ist unbekannt“, 
— Corssen B. 434f.: diese Auffassung hat wenigstens das für sich, dass 
sie sich lautlich begründen lässt. — Aehnlich 1st Kuhn KZ. ΗΙ. 66 für 
einen Stamm vasv, vasp. — F. W. 396 stellt vespa = vapsa zu indogerm. 
vap weben, wabern; Spr. 867 zu vabh (vap?). — Förstemann KZ. III. 
50: σφήκ, vespa, ahd. wafsa. „Die Umstellung der Consonanten ist zwar 
gewaltsam, doch giebt sie nicht Grund zu Misstrauen gegen die Identität 
der Wörter“. — Grassmann KZ. XII. 97. 10) stellt σφηκ zu Skr. Kheka 

. Biene (im PW. II. 1098 nur mit Här. 254 belegt und hat daselbst früher 
ganz andere Bedeutungen: zahm, gezähmt, verschmitzt, verschlagen, 
gerieben; eine Art Albteration) — Lottner KZ. VII. 190. 151): vespa, 
ahd. wafsa; opn& gehört kaum dazu. — Pauli KZ. XVIII. 80 £: vap 
fliegen; vespa st. vep-sa. — Schmidt KZ. XXII. 314: opn& ist von vespa 
gänzlich zu trennen. σφήξ zu fücus Drohne (vgl. σφαλλω fallo, σφόγγος 
fungus , σφενδόνη funda (*facus, * focus, fucus). — Zeyss KZ. XIX. 177 ff. 
stellt die W. vasp oder vaps für vespa auf, „deren eigentl. Bedeutung 
ich freilich nicht anzugeben vermag“; trennt aber davon σφήξ. — Vgl. 
ngr. opijxa; ahd. wafsa, nhd. wespe, engl. wasp; gael. speach; kal. wosa, 
086, russ. ο8ά, όδυα, böhm. 08, osa, vosa, serb. vos, poln. osa; lit. vapsa, 
altpreuss. wobse. — 1) Vgl. Zeyss l. c., woselbst auch gegen Düntzer's 
Deutung KZ. XI. 263 f. (ves kleiden, ves-pa = Bekleider), gegen Pott 
E. F. I. p. 198 (vespillo = ve-sepelire) gehandelt wird. 

1) VI winden, ranken. — Skr. vä weben, flechten, künst- 
lich in einander fügen (auch Reden, Lieder u. s. w.) (PW. VI. 878). 

Fi. — (Fi-w) ἵ-τυ-ς, Bol. B/-vv-c, f. Umkreis; Radkranz, Rad- 
felgen (Hom. Il. 4, 486. 5, 724); Schildrand, Schild; Wölbung 
der Augenbrauen (Anakr. 15. 17). — (Fı-rja) i-réa,, ion. ἕ-τέη, I-reln, 
(γιτέα Hes.) f. Weide, Silberweide (saliz alba Linn.); ein von Weiden- 
ruthen geflochtener Schild (Eur.), ὑτέ-ἴνο-ς von W. gemacht, /ve-óv 
(ῶν-ος) m. Weidendickicht (Geopon.). 
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Fio. — (Fio-v) ἴο-ν (γία, ἄνθη Hes.; wegen f vgl. ἀγλαὰ 
Ἱουσάων δῶρα ἰοστεφάνων Theogn. 250) n. Viole, Veilchen [stammt 
aus Kleinasien, eig. jede oder irgend eine dunkelblühende Blume, 
duftend oder nicht]!), /ó-&-g violenfarbig, dunkelfarbig, stahlblau 
(σίδηρος Il. 23. 850), Zo-eıdng id., Beiwort des tiefblauen Meeres; 
Aeukó-io-v n. weisses, helles, farbiges Veilchen, Levkoje (mathiola 
incana), Goldlack (cheimanthus cheiri)*), Asvxo-ivo-s aus Levkojen 
gemacht; µελάν-ιο-ν n. schwarzblaues Veilchen (Theophr., Plin. 
h. n. 21. 11); Ἰό-λη (= viola) f. Tochter des Königs Eurytos in 
Euböa, Geliebte des Herakles, später Gemalin des Hyllos. — 
F = υ: ὑά-κ-ινθο-ς (mit doppelter Deminutivendung) m. eine von 
unserer Hyazinthe ganz verschiedene Blume, wahrscheinlich die 
blaue Schwertlilie (Iris germanica Linn.) oder der Gartenritter- 
sporn (Delphinium Aiacis Linn.) (Il. 14. 848), ὑακίνθ-ινο-ς hya- 
zinthen, hyazinthfarbig (ἄνθος Od. 6, 231. 23, 158), ὑακινθώδης 
id.; ὑακινθ-ίζω der H. ähneln (Sp.). — (via) vhj-v: τὴν ἄμπελον. 
$10-v* ἀναδενδράδα (Hes.) wilder Wein. 

Εοι. — (vai-ta, For-to) ol-co-c, oi-c0-c m., ol-co-v n. Dotter- 
weide, οὖἶσ-ία f. ein Weidicht von οἶσος (Arkad. 99); (vait-và europ., 
vgl. altpreuss. wit-wa, Jowu-Fa, Fow- Fu) οἷς-ύα f. eine Weidenart, 
Bandweide (= λύγος Poll. 7. 196)?), olov-io-g, olav-ivo-s von W. 
(ῥίπεσσι διαμπερὲς οἰσυῖνῃσιν Od. 5. 256 mit einem Weidengeflecht); 
οἴσυο-ν n. = olova (B. A. 57 ῥάβδοι ἑλώδεις); Οἴτυ-λο-ς (Nbf. 
Βείτυλος, Βείτουλος) f. eine Stadt in Lakonien an der Küste, jetzt 
Vitylo (Il. 2. 585. Strabo 8. 4. 4). — (Joi-vo) ol-vo-c m. Wein 
(= Ranke, Rankengewüchs)*), Demin. οὖν-ίδιο-ν, οὖν-άριο-ν n., 
οἶν-ίσκο-ς m.,ein wenig W., schlechter, schwacher W.; οὖν-ικό-ς, 
οἵν-ινο-ς den W. betreffend; οἵ-νη f. Weinstock (auch = olvo-s); 
olv-a-5 (άδ-ος) f. == olvn, adj. weinreich (πηγή): olv-ov (οὖν-έων 
Sp.) (-ὦν-ος) m. Weifi-lager, -keller; οἵν-αρο-ν, οἰνάρ-εο-ν (Theokr. 
7. 184) n., oivag-i-s ({δ-ος) f. Wein-laub, -ranke [οἶνο-ν m. id. 
Hes.], οὐνάρ-εο-ς von W., οἴναρ-ίζω W. abbrechen, abblättern; οὖν- 
‚ne0-g voll Wein, W. enthaltend; οὐνό-ει-ο, contr. oivov-g, von, mit 
W. gemacht, eine Pflanze; οὐνο-ειδής, olvadng wein-ähnlich, -artig; 
οἶνό-ω mit W. berauschen (Hom. nur Part. Aor. Pass. οὐνωθέντες 
Od. 16, 292. 19, 11), olvw-ro-g berauscht (Sp.), οἵνω-σι-ς f. Trunken- 
heit (schwächer als μέθη und παροινία, vgl. οἰνωθήσεσθαι τὸν 
σοφόν φασιν, οὐ µεθυσθήσεσθαι D. L. 7. 118); oiv-/£o nach W. 
riechen (Diose.), (meist Med.) sich W. kaufen, holen, οὖνι-σ-νήρ-ια 
(erg. foc) das aus einem Maass Wein bestehende Opfer, das dem 
Herakles gebracht wurde, bevor die Söhne athen. Bürger unter 
die ἔφηβοι aufgenommen wurden, wobei ihnen der Haarschopf ab- 
geschnitten wurde, οὐνιστηρία f. der Becher, woraus dabei ge- 
trunken wurde; οἶν-εύ-ο-μαι Wein trinken (Hippokr.); οἴνω-τρο-ν 
n. Weinpfahl (dor. nach Hes.); Olvorg-i« f. das Land der Wein- 
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pfähle, wo die Reben an Pfühlen gezogen wurden, die Südspitze 
Italiens, Οὐνωτροί die Einwohner; Οὐνό-η f. Landschaft in Attika 
(bei Eleuther&, dann bei Marathon), Ort in Megaris, in Argolis, 
in Elis; Οἰνώ-νη f. alter Name der Insel Aegina; Οὗνιάδαν f. Stadt 
in Akarnanien, nahe dem rechten Ufer des Acheloos; Ofíve-óv 
(ῶν-ος) m. Stadt der ozolischen Lokrer (wo Hesiod gestorben sein 
soll); Οὐνοῦσσαι die Weininseln vor Methone in Messenien; Olv- 
εύ-ς der ätolische Vertreter des milden Weinbaues (Il. 9, 540. 
14, 117) u. s. w. 

vi. 
vi?) — Vi-öre winden, flechten, biegen (viere vincire Varro 

l 1. 4. 62; adligare Fest. p. 375), viö-tor (tör-is) m. Böttcher, 
Büttner (vitor, Gruter. inscr. p. 1178 n. 4), vie-tr-ix (ic-is) f. Kranz- 
winderin. — (*vi-ta, dann tt durch Consonantenverschürfung, vgl. 
littera) vitta f. Binde, Kopf-, Opfer-, Priesterbinde, (*vifia-re) 
vittä-tu-s mit einer B. umwunden?) — vY-tu-s (ius) = ἵτυ-ς 
pag. 950 (viere enim conectere est, unde vinien dictum virgulti species 
et viti in rotis Mar. Vict. p. 2600 P.) [f. nach Probus, dagegen m. 
nach Rhemnius Palaemon; w-Stamm, der Plur. viti bei Mar. Vict. 
ist einer der häufigen Uebertritte in die Analogie der o-Stämme, 
vgl. flucli, versi bei Pacuv. Att. Laev.]") — (*vinus, dann 
nn durch Consonantenverschärfung) vinnu-8 gewundene Loeke, 
vinnü-lu-s weichlich (vinnulus dicitur molliter se gerens et minime 
quid viriliter faciens, Paul. D. p. 377. 7). — (*vi-ra Metalldraht) 
vir-iae f. eine Art Armschmuck (Plin. 33. 3. Tert.)®), Demin. 
virió-la f.; viria-tu-s mit einem Armschmuck versehen (vinci a bar- 
baro virialo Hannibale, Lucil. ap. Non. p. 186. 30). — vY-t-iu-m 
n. Verflechtung — Schuld, Vergehen, Fehler, Mangel, Gebrechen?), 
viti-ösu-s (Adv. -öse) fehlerhaft, schlecht u. 8. w., vitiosi-ta-s f. Fehler- 
haftigkeit u. s. w. (sic enim malo quam malitiam appellare eam, 
quam Graeci καχίαν appellant; nam malitia certi cujusdam vitii nomen 
est, vitiositas omnium, Cic. Tusc. 4. 15. 34); vitia-re fehlerhaft 
machen, verderben, verletzen, schänden, vitia-tor m. Schünder, Ver- 
letzer (Sen.), eitia-ti-o(n) f. Schändung, Verletzung (id.), vitia-bili-s 
verletzbar, verderblich (Prud.); vitio parare = vituperare s. pag. 503. 

vi. — VI-ti-8 (vgl. ahd, wit, mhd. wide, nhd. wiede) f. Wein-ranke, 
-rebe, -stock, Rankengewächs ähnlicher Art; der aus einer Weinrebe 
gebildete Centurionenstab, geflochtenes Schirmdach; im Allgem.: 
Kürbisranke, Zaunrübe, Stickwurz (vitis alba die Bryonie, diente wie 
Ginster und Binse zum Korbflechten, vgl. Serv. ad Verg. G. 1. 165 
quoniam de genistis vel junco vel alba vite solent fieri), Demin. viti- 
cla, viti-cel-la; viti-li-s geflochten (n. Pl. vitilia geflochtene Sachen, 
Körbe), vit-eu-s zum Weinstock geh., viti-äriu-m n. Pflanzschule für 
Weinstöcke. — (viti-ca, viti-c) VILEX (-B-c-is) f. Keuschbaum, Abra- 
hamsbaum, Mónchspfeffer (viter agnus castus Linn.)!?). — vI-nu-m 
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n. = οἶ-νο-ς (pag. 961)11), vin-eu-s zum W. geh., aus W., Subst. 
f. Weinberg, Weinstock, Schirmdach; vin-äli-s = vineus, Subst. 
n. Pl. -ali-a Weinfest am 22. April und 19. August; vin-äriu-s = 
vinalis, Subst. m. Wein,händler, -säufer, n. Pl. Wein-flaschen, -krüge 
(vinari-ariu-s Orell. inser. 4249); vine-äli-s, -ariu-s, -d-üi-cu-s = 
vin-alis, -àrius; vine-lu-m n. Wein-berg, -pflanzung, -garten; vini 
tor m. Winzer, vimjor-iu-s zum W. geh. (falx Rebmesser, Col. 4. 
25. 1); vino-lentu-$ voll Wein, weinberauscht, vino-lent-ia f. Wein- 
rausch; vin-0su-s voll W., viel W. trinkend, enthaltend, vinosi-ta-s 
f. Weingeschmack (Tert.); vin-@c-eu-s'm. Weinbeerkern, vinac-ea f. 
Weinbeerhülse, vinäc-eu-m n. = vinec-eus und -eg. — VI-men 
(min-is) n. Flechtwerk, Bindwerk, Gerte, Reis, Ruthe, Setzling, 
vimen-tu-m n. id. (Tac. a. 12. 16), vimin-eu-s aus Flechtwerk u. 8. w., 
Vimin-eu-s Bein. des Jupiter (Varro 1.1. 5. 8. 16), vimin-ali-s zum 
Flechtwerk geh. (collis, einer der 7 Hügel Roe vimin-àriu-s m. 
Flechtwerkhündler (Orell. inscr. 4298), vimine-tu-m n. Weiden- 
gebüsch (Varro 1. Ἱ. 5. 8. 16). 

vio. — vió-la f. = ἴον (pag. 951), Violettfarbe, Violett, 
viol-eu-s, viol-üc-eu-s violettfarben, violac-iu-m n. Veilchenwein (Apic. 
1. 4); viol-äri-s zum Veilchen geh., violäriu-s m. Violettfärber, 
viol-ariu-m n. Veilchen-pflanzung, -feld; (violä-re) violä-tu-s mit V. 
angemacht (vinum Pallad. Febr. 32). 

vi-k, vi-n-k binden, umfassen. 
vic. — cer-vic (s. cer- pag. 127) eer-vix (vic-is) f. Nacken, 

Genick (in der älteren Prosa häufiger im P1.)'?), Demin. cervic-ü-la 
f., cervic-àle, -al n. Nacken- oder Kopfkissen, (*cervic-u-s) cervica-ri 
hartnäckig, halsstarrig sein (Vulg.), cervica-tu-s hartnäckig (ibd.), 
cervic-ösu-s id. (Ecel.). 

vinc. — -vinc-a per-vine-a (auch bloss pervinca) f. (urspr. 
Schlinggewächs) Bürwurz, Sinngrün, Immergrün. — vinc-Ire 
(vinc-si) umwinden, umbinden, fesseln!?), Part. vinc-tu-s; vinc- 
tu-s (fü-s) m. das Binden (nur Abl aut funiculo aut vinctu, Varro 
r. r. 1. 8. 6), vinc-tor m. der etwas verbindet (Arnob.), vinctür-a, 
vinc-ti-o(n) f. das Binden, der Verband; vinc-i-lu-m n. Band, Strick, 
Fessel, Plur. Bande, Gefängniss't), vincul-ä-tu-s gebunden (Cael. 
Aur. 4. 8. Marc. Cap. 1. 21). 

Lehnwort zu οἶσο-ς (pag. 951): vist-la eine Art Weinstock 
(Plin. 14. 2. Col. 8. 2. 91) 15). 

. B. Gl. 872b. — Corssen I. 539 ff. II. 206. N. 67 ff. — C. E. 391 ff. 
661. 561. — Christ p. 253. — F. W. 189 ff. 399 f. 489 f. 1082; F. Spr. 
110f. 369 f. — Kuhn KZ. II. 133. — M. Müller KZ. XV. 216 f. — Pauli 
KZ. XVIII. 22. 89). — Spiegel KZ. V. 320. — 1) Vgl. Hehn p. 221f. — 
Düntzer KZ. XIII. 20: i-o», vi-ola vielleicht von W. vi hervorbrechen, 
die nieht mehr nachzuweisen ist. — 2) Vgl. G. Meyer St. VI. 256. — 
3) Vgl. L. Meyer KZ. XXIII. 60. — 4) Zu W. vs ziehen ausser Corssen, 
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Curtius, Fick (1. c.) das Wort auch: Benfey Wzll. I. 289 und Pott E. F. 
I. 120. II. 246. — Zu vedisch cena geliebt „der liebliche Traubenwein'': 
Kuhn KZ. I. 191f. und Lottner KZ. VII. 22. — Anders Hehn p. 62 ff. 
493: semitisch, vgl. hebr. yain, üthiop. wain. Aehnlich Fr. Müller KZ. 
X. 318. — Vgl. C. E. 1. c.: „die Sache ist die, dass die Indogerm. zwar 
eine gemeinsame W. für 'winden, ranken? hetten, dass aber für die 
Weinrebe und ihren Saft sich nur bei den Grükoitalikern ein gemein- 
samer Name findet. Die nordischen, ebenso die keltischen Namen sind 
wohl für entlehnt zu halten“. — Vgl. slav. vino, lit. vinas, goth. vein, 
ahd. win, altir. fin, cymr. guin. — Merkwürdig, dass der Name im 
Neugriech. verschwunden ist (dafür κρασί Mischung) — 5) Vgl. Hehn 
p. 509. — 6) So Corssen 1. c. — Pauli KZ. l. c.: „vitta kann auf viererlei 
Weise erklärt werden: entweder als vit-ta von W. vit winden, got. 
vindan (a0 Pott E. F. 1.1 280) oder von ders. Wurzelform, jedoch nur 
graphisch für *vit-a, älter *veit-a, oder direkt von W. vi winden: *vi-ta, 
älter *vei-ta, oder endlich (so Schweizer KZ. III. 875) für vic-ta von der 
sekundären W. vik winden, binden. Ich persönlich möchte mich für 
*voi-ta erklären“. — 7) Schmidt KZ. XXII..314 f. — 8) F. W. 545 und 
Spr. Ἱ. c. (lit. eéla Eisendraht, alin. ags. vir, engl. wire Metalldraht). — 
9) Eigene Vermuthung des Verf.; gestützt auf ksl vi-na causa, accu- 
satio, let. vaina, rum. vini (culpa), vinovat (reus) (Mikl. Lex. p. 68); böhm. 
vina, za-vineni Schuld, vin-ny, gre-vinig schuldig u. 8. w., russ. vind, 
poln. wina u.s. w. — Anders Corssen I. 540: vi-i-iw-m „eingebogene, 
mürbe'** Stelle, fauler Fleck, Riss, Fehler, Laster. Dagegen B. 18: W. 
vi (jacere, projicere) wegwerfen, verwerfen = vermeiden, vi-t-iu-m „Ver- 
worfenhert“, daher „Laster, Fehler“. — Anders wieder N. 57 f.: vi 
„biegsam, schlaff, weich sein oder machen“, daher auch ,,winden, weben“, 
also vi-t-iu-m eigentl. eine „welke, mürbe, morsche oder faulige Stelle‘, 
allgemeiner „schadhafte Stelle, Fehler“. — Zu der letzteren Erklärung 
sagt Schweizer-Sidler KZ. XVII. 806: „formal untadelhaft, aber sicher 
kann die vorgeschlagene Etymol. kaum heissen. Die urspr. Anschauung 
scheint die des Gebrechens (vgl. Skr. Khtdra und lat. fraus), hier gäbe 
die W. von Skr. cgünja, xeveos keine unpassende Auffassung (da auch 
anlaut. Guttur. vor e weggefallen sein kann) — Walter Quaest. etym. 
1864: zu ἄν ἄω nocere. Dazu Schweizer-Sidler KZ. XIV. 438: „ob dieser 
Erklärung nicht bóhmisch vina, lettisch waina Schuld, Gebrechen im 
Wege stehen?‘ (diese Meinung also günstig für die Deutung des Verf.) 
— 10) Vgl. G. Meyer St. V. 55. Derselbe vergleicht Skr. vifika [doch 
PW. VI. 1291 bietet bloss 1) Kugel, insbes. geschnittene, mit Gewürzen 
bestreute und in ein Betelblatt gewickelte Arecanuss in Kugelform, 2) die 
Bänder eines Mieders] — 11) Vgl. Anm. 4. — Hehn p. 69: als Neutrum 
nach der Analogie anderer ital Lehnwörter aus dem Accus. οἶνο-ν zu 
erklären. — 12) B Gl. 126a. 888a: cervix a conjungendo nominatum 
esse videtur, ita ut in cer-vix dissolvendum sit, cujus pars prior cohaeret 
cum skr. cras caput et posterior cum vincio, ejecta nasali, sicut $n 
conjwr a conjungo. — Eine weitere Deutung wurde nirgends gefunden. 
— 13) Vgl. Curtius KZ. I. 38. II. 400: mit c weitergebildet (vgl. ja-cio, 
vin-co, fa-cio, par-co, mar-ceo). — Anders B. Gl. 9158: nah ligare; 
fortasse vi-ncio == skr. vinahjami, ejecta radécis vocali. — 14) Corssen 
B. 347: = vinci-culu-m Werkzeug zum Binden. — 15) Hehn yp. 496. 

2) YI gehen; führen, treiben, jagen. — ΒΚ. a) VI 
1) antreiben, in Gang setzen; erregen, erwecken, 2) fürdern, führen. 
b) VI losgehen, bekämpfen, anfallen (PW. VI. 1288 f.). 
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Foi). — οἱ bildet das Futurum und den Aorist zu φέρω 
pag. 596 (Fut. ol-cw, Med. ol-co-wus Il. öfter, Od. 19. 504 [in 
pass. Bed. Eur. Or. 440. Xen. Oec. 18. 6], ep. Aor. Imperat. 2. Sg. 
οἷ-σε Od. 22, 106. 481. Ar. Ran. 482, 3. Sg. οἱ-σέ-τω Il. 19. 173. 
Od. 8. 255, 2. Pl. οἵ-σε-τε Il. 3, 103. 15, 718. Od. 20. 154, Inf. 
οἷ-σέ-μεν Il. 18. 191. Od. 3. 429, οἰσέ-μεναι Il. 3, 120. 23, 564. 
Od. 8. 399 u. 8. w.; zu ἀνα-φέρω, referre, berichten, Inf. Aor. av- 
οἶσαι Her. 1. 157. 12; Fut. Pass. οὐ-σ-θή-σομαι Dem.)?); Verbaladj. 
οἱ-σ-τό-ς zu tragen, erträglich, οὐστ-έο-ν man muss tragen. — (.Foi- 
ειο-ν) ion. οἰ-ήιο-ν n. Steuer, Steuerruder (Il. 19. 43. Od. 9, 540. 12, 
218). — (Foı-zx) ol-aE (ακ-ος), ion. οἵ-ηξ (ηκ-ος), m. Jochring (um 
die hindurch gehenden Leinen in gleicher Richtung zu behalten) 

 (oijxsco: Il. 24. 269, dazu Schol xoíxoig, di’ ὧν ἐνειρόμεναι al 
nvlaı τοὺς ἵππους οἰακίζουσιν); Griff des Steuerruders, das St. selbst; 
Οἵαξ m. Sohn des Nauplios und der Klymene, Bruder des Pala- 
medes; Demin. ol&x-ı0-v n. (Eust.); oiex-/fo lenken, wenden, hand- 
haben, οἶακι-σ-τή-ςο m. Steuerer (Suid.), ol&sı-o-ue(r) n. das Steuern 
(D. L. 9. 12), olaxn-d0v nach Art eines Steuerruders (Ap. Dysk.). 

val?) — (*vai-tana Jagd: *vai-t-na-ri, *vet-na-ri) ve-na-ri 
jagen, Jagd machen, vena-ti-cu-s, -c-iu-s zur J. geh., vena-t-ivu-s 
verfünglich (Boöth.); υοπᾶ-ίμ- (fus) m., vena-tra (Plaut. mil. 4. 
1. 43) f. Jagd, das Jagen, vena-ti-o(n) f. id., Thier-hetze, -kampf, 
(übertr. das erjagte Wild, vena-tor m., -trix f. Jäger, -in, venator- 
iu-s zur Jagd, zum Jäger geh.; vena-bulu-m n. Jagdspiess; (Venä- 
bro) Yena-fru-m n., jetzt Venafro, Stadt in Samnium = Jagd- 
revier*). 

1) Benfey Or. und Occ. I. 54. 427 (vgl. L. Meyer KZ. XXIII. 64). 
— F. W. 191. — Pott E. F. IL? 248 (dagegen 1.! 122: zu slav. vod-its, 
W. oi® oder old). Dagegen Meister St. TV 8399: iamen significatio non 
satis quadrat, omnes enim voces ab slla radice re vera descendentes (Skr. 
pra-ve-tar awriga, pra-vaj-ana stimulus) ducere significant, mec vero 
ferre. — Anders Düntzer KZ. XVI. 31: οἱ Causativ. der W. 4 gehen? 
Aehnlich Tobler KZ. IX. 245. 7): oi-oc zu οἷ-μο-ς, οἷ-το-ς [vgl. pag. 80]; 
οἴσω wäre urspr. Präsens mit Futurbedeutung wie εἶμι; das c im Aor. 
οἷ-σ-ε zu W. ish, das eine Fortbildung der W. ἑ zu sein scheint. — 
2) Vgl. C. V. II. 266. 283. 293. 400 f. — 3) F. W. 400. — Anders B. 
Gl, 71b: venor ut mihi videlur pro vednor a Skr. vadh occidere; 375b: 
vjadh ferire, vulnerare;- fortasse venor e vednor. — 4) Corssen I. 166. 
B. 854. 366. N. 202. Beistimmend Savelsberg KZ. XXI. 139 f. 149. 146 
(„trotz des kurzen e doch sehr wahrscheinlich“). — Ders. nimmt ein 
Suffix -var, -vara, -vero an, also = Vena-vero. Dagegen Corssen: -bhara, 
ital. -fero, osk. -fro, lat. -bro; also Vena-fru-m von einem osk. Verbum 
*vena-um == lat. vena-re „Jagdrevier“. 

1) VIK kommen, erreichen, eintreten. — Skr. vig 
1) sich niederlassen, hineintreten, eingehen, 2) heimgehen, zur 
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Ruhe gehen, 3) sich setzen, 4) sich wohin begeben, 5) in einen 
Zustand eintreten, 6) an Etwas gehen, sich zu schaffen machen; 
0818. gehen machen, sitzen machen, heissen (PW. VI. 1187). 

vik. 
Εικ. — ἴκ-ω (dor. εἴκ-ω), ἵκ-νέ-ο-μαι, in Prosa meist nur 

ἅπο-, ἐφ-μωνέομαι (Homer nur in den ion. Formen fIxvev-usvar, 
-μεσθα Od. 9, 128. 24, 339; geläufig bei Her. und att. Dichtern), 
ik-dv-u (von Homer an poet.) kommen, gelangen (Fut. ἵξομαι, 
auch ἐξοῦμαι, Aor. Ix-0-unv, Imperat. ἴκου Trag., Aor. Ix-ro nur 
Hes. Theog. 481l, Perf. ἵγ-μαι; ἵ von Natur, im Aor. und Perf. 
durch Augment lang)!) — Eigenthüml. Präsensst. ἴκ-μενο-ς (vgl. 
ἄσ-μενο-ς., 2u-xıl-usvo-g) gekommen (vgl. „kommlich“ im Schweizer- 
Dialekt, Schillers Tell IV. 1) — willkommen, zukommend, gün- 
stig (stets mit οὖρος, günstiger Fahrwind, ventus secundus, Il. nur 
1. 479, Od. öfter; Hes. Px-uevog' Íxrixóg, mogsvvxog)?). — ü-ix- 
TO-C unzugünglich (nur h. Merc. 346 nach Herm. und Franke). — 
ἵκ-ανό-ς zukömmlich, zureichend, hinreichend, tüchtig, tauglich, 
ἱκανό-τη-ς (τητ-ος) f. Tüchtigkeit, fxavo-w tüchtig u. s. w. machen 
(Sp.) — ἱκ-έ-τη-ς (fs-m-s Hes.) m. der um Schutz Kommende, 
der Schutz-flehende, -suchende, [κέ-τι-ς (τιδ-ος) f. — (*ixer-ı0) Ἱκές- 
ιο-ς den Sch. betreffend, ihm gehörig (Trag.), ἴκεσία f. Schutz- 
suchen, fussfülliges Flehen, [κεσιά-ζω flehentlich bitten, anflehen 
(Sp.). — ἵκε-τήρ-ιο-ς = [κέσιος (meist ἡ Ix., Subst. f., der Oelzweig, 
den der Sch. in den Händen hielt), ἔκετηρ-ί-ς ({δὅ-ος) f. (ἔκετ-ικό-ς id. 
Sp.), rernga-fw = [κεσιά-ζω (Sp.). — ἵκετ-εύ-ώ als Sch. kommen, 
anflehen, flehentlich bitten, ἴκετευ-τ-ικό-ς = ἰκέσιος, Inkrev-0-c f. 
— [πεσία (Suid.), [κετεύσι-μος = ἰκέσιος (Hes.), ἰκέτευ-μα(τ) π., 
ἵκετε()-ία f. = [κεσία. — (ἴκε-τητ-ιο) ἵκε-τής-ιο-ς Beschützer der 
Schutzfl. (Od. 13. 213 „der Schutzflehenden Hort“ von Zeus, Ameis- 
Hentze, vgl 9. 271 Ζεὺς δ ἐπιτιμήτωρ Insrawv τε δείνων τε); 
ἱκετώ-συνο-ς = ἐκιτήριος (Hes.); ἔκ-τήρ (τῆρ-ος) m. — Γκέτης (Trag.), 
ἱκτήρ-ιο-ς = [κετήριος (ibd.); ἕκ-τωρ (τορ-ος) m. — [κέτις (Aesch. 
Suppl 652 D.), ἴκτορ-εύω — [κετεύω (Soph. fr. 56). — (ἐκ-τι) 
i£t-c, ion. Z&ı-s, f. das Kommen, die Ankunft, der Gang (Hippokr.); 
ἄφ-ιξι-ς f. Ankommen, Rückkehr, Weggehen, Abreise; ἐφ-ικ-τό-ς 
wozu man gelangen kann, erreichbar. 

Foi. — (Foıx-o) oix-o-c m. Haus (als Ort und Inbegriff der 
Heimkommenden; δόµος als Gebäude) — Behausung, Wohnung; 
einzelne Theile: Zimmer, Gemach; Haus = Hauswesen, Haus- 
haltung, Haus und Hof, Hab und Gut, Hausstand, Familie?); 
Local obxo-. (οἴκει παρὰ Mevavdon ἀντὶ τοῦ οἴκοι Lentz p. 504. 
16, vgl domo-i, domi) zu Hause, daheim (τὰ οἴκοι die häusl. 
Angelegenheiten Xen. Kyr. 6. 1. 42), οἴκο-θι id., olxov-de nach 
Hause, heim, οἴκο-θεν aus dem Hause, aus der Wohnung, aus eige- 
nem Vermögen; (vom St. o/x) οἴκ-α-δε (οἴκο-σε Gramm.) id., Demin. 

ap 
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ojx-idio-v, οἶκ-άριο-ν n., οἶκ-ίσκος m., oix-[own f.; οὖκ-ίο-ν (Demin. 
nur der Form nach) n. (meist PL) Behausung, Wohnsitz; von 
Thieren: Lager, Nest. — oix-ia (böot. Fvxía Ahr. I. 186 ff.) f. Haus, 
Behausung, Wohnung, Hauswesen, Haus-genossen, -gesinde, Ge- 
schlecht, Familie (im att. Hecht: οἶκος das Gesammtvermögen, 
olxi« das Wohnhaus allein), οὗκια-κό-ς zum Haus gah. (of oix. die 
Hausgenossen) (domesticus i im Ggs. von οὔεοδεσπότης Matth. 10. 25). 
— οἶκ-εῖο-ς, ion. -nio-s (olx-Ldiw-g Sp., olx-avo-g Hes., οὖκει-ακό-ς Sp.) 
häuslich, zum Hause geh., verwandt, befreundet, (in Bezug auf 
den Besitz) eigen, eigenthümlich; (dann) geeignet, geschickt, οὗκειό- 
τη-ς (τητ-ος) f. Verwandtschaft, vertrauter Umgang, Freundschaft; 
οἴκειό-ω zum Vertrauten, Freunde, zu eigen machen, οὗπειω-τ-ικό-ς 
sich aneignend, οὐπείω-σι-ς f. das zum Vertrauten, Freunde Machen, 
Aneignung, oixeío-uo(z) n. Verwandtschaft, das Angeeignete , olxsıw- 
µατ-ικό-ς die Verw. betreffend. — οἰκέ-τη-ς m. Haus-bewohner, 
-genosse, Diener, Haussclave (οὐκετιεύ-ς Bion ap. Ath. 4. 162d), fem. 
οὐκέ-τι-ς (σιδ-ος) Hausgenossin, Selavin (Hausfrau, Theokr. 18. 38), 
Demin. οὗκετ-ίδιο-ν n. (Sp. ), οἴκετ-ικό-ς den οἰκέτης betreffend (ro 
oix. Dienerschaft), oixer-eV-» ein οὐκέτης sein, bewohnen, olxsre(F)-i« 
f. Hausgesinde, Dienerschaft. — οἰκέ-ω (olxelo Hes. Th. 330) woh- 
nen, hausen, (trans.) bewohnen (7, οἰκουμένη die bewohnte Erde), ver- 
walten, einrichten, o/x4-1-:x0-; der eine Wohnung zu haben pflegt 
(Ggs. ζοικος): οἴκη-σι-ς f. das Wohnen, die Wohnung, οὐκήσι-μο-ς 
bewohnbar; οἴκη-μαιτ) n. das Bewohnte, Wohnsitz, Zimmer, Be- 
hälter, Gefüngniss, Demin. οἰκημάτ-ιο-ν n., οἰχηματ-ικό-ς zum Hause, 
Wohnsitz u. s. w. geh.; o/xq-ri-g, οὗκη-τήρ (Soph. Ο. C. 633 und 
sp. Dicht.), οὐκή-τωρ (τορ-ος) m. Bewohner, fem. οἰκή-τειρα (Orac. 
Sib.), οὐνητήρ- ιο- den B. betreffend, οἰκητήρ-ιο-ν n. Wohnung. — 
oik-iZw ein Haus bauen, gründen, .ansiedeln (Fut. oix, Aor. 
amı-0a, Perf. ὧκι-σ-ται); οἶκι-σ-τ-ικό-ς den Erbauer betreffend, οἴκι- 
σιςς f., οἶκι-σ-μό-ς m. die Gründung, das ‚Ansiedeln, οὖκι-σ-τή-ς; eng 
(xije-os) m. Gründer, Ansiedler, οὐκιστήρ-ιο-ν — olannaov; oix- 
ev-g m. == οἰκέτης, Plur. Hausgesinde. — ἄ-οικος ohne Haus, ohne 
Familie (unwohnlich Soph. Phil. 530), ἄπ-οικος Auswanderer, Kolo- 
nist, ἕν-οικος darin wohnend, Einwohner, ἔξ-οικος ausser dem Hause 
(LXX), ἔπ-οικος ein Haus dazu bauend, Ansiedler (an einem schon 
bewohnten Orte), µέτ-οικος um-, anderswohin ziehend, Subst. Kolo- 
nist, Ansiedler [bes. in Athen der für ein Schutzgeld (μετοίκιον) 
ohne die Gerechtsame eines eingeborenen Bürgers als Schutzgenosse 
lebende Fremdling], παρ-οικος daneben wohnend, — inquilinus 
(pag. 124), περί-οικος herumwohnend, Nachbar, πρός-οικος an- 
wohnend, σύν.ομος mitwohnend; νεώς-οικοι Schiffshäuser, Seearsenal. 

voi 
vic. — VIC-uU-S m. Flecken, Dorf, Bezirk, Weiler, Stadt- 

viertel, Strasse, Demin, vicu-lu-s m., Trivieu-s f., -m n., ital. Stadt 
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im Gebiet der Hirpiner (jetzt Tyevico); vic-a-ti-m dorfweise, gassen- 
weise; tic-ünu-s im Dorfe befindlich, wohnend, Subst. Dorfbewohner; 
vic-inu-s nachbarlich, benachbart, Subst. m. f. Nachbar, -in; 
(übertr.) nahekommend, verwandt, ähnlich (Adv. -ine), vicini-tus in 
der Nachbarschaft (Cod. Theod.); vicin-ia, vicini-ta-s f. Nachbarschaft, 
Aehnlichkeit, Verwandtschaft, vzcin-@li-s, -àriu-8 = vicinus, vicin-ari 
benachbart, ähnlich sein. — (vicá-la, vic-la) vil-la (vgl. franz. 
ville, Genuswechsel, vgl. anguis anguilla) f. Landhaus, Landgut, 
Meierei, Villa (Ortschaft App. Met.), Demin. vilu-la; (*vicli-cu-s) 
vili-cu-s zum L. u.s. w. geh., Subst. m. f. Verwalter, -in, übertr. 
Aufseher*), vilica-re ein Landgut verwalten, Ver walter sein (auf 
dem Lande sein, Turpil., Auson.), vilicà-ti-o(n) f. Verwaltung; wll- 
ari-s, villa- LÍcu-s — vilicus; Vill-iu-s röm. Gentilname. 

Allen St. III. 29€ f. 280. 247. 255. 276. — B. Gl. 367b. 373b. — 
Corssen I. 380. — C. E. 137. 162. — Ebel KZ. IV. 328. VIII. 241. — F. W. 
189. 489. 1067; F. Spr. 187. — Kuhn KZ. II. 133. — Meister St. IV. 
108. 6.9): — Miklosich Lex. 119. — Renner St. Ia. 149. — Anders L. Meyer 

XII. 311f. XXIII. 49 ff.: Skr. acnómi oder Med. agnuve ich erreiche 
— ado ich erreiche, dann: gehe, komme (vgl. dort dessen Polemik, 
auch gegen Curtius und die Entgegnung von. urtius St. VI. 414). — 
Brugman St. VI. 212 zieht dagegen ixvéouat, κάνω u. 8. w. zu Skr. gak, 
κιχάνω, lit. kak-ti und isz-kakti, isz-kaketi, Inavog = lit. pakankw-s ge- 
nügend, hinreichend. — 1) Vgl. C. V. I. 189. 84). 219. 8). 225. 2). 258. 
5). 261. 5). II. 17. 46). — 2) Vgl. Curtius St. V. 218. — 3) Vgl. Skr. 
νερά (ebhängiger) Nachbar, Hintersass, Dienstmann; Haus; Gewerbe; 
vega-man n. Haus, Hof, Wohnung, Gemach (PW. VI. 1376 f.); zend. 
ναξρα Haus; Κα]. visi | praedium, castellum, böhm. ves, ves-nice, vís-ka 
Dorf, poln. wies; lit. vesz-pat-i-8 Hausherr, altpr. wass-patti-n (Acc.) Haus- 
frau, lit. vsz-&ti zu Gaste sein; got. veths-a n. Flecken. — 4) Brambach 
Hülfsb.: vilicus, nicht villicus; aber villa. 

2) VIK sondern, wechseln; sich sondern — weichen; 
wechseln mit — gleichen. — Skr. viK durch Schwingen oder 
Worfeln aussondern (Getraide von der Spreu u. 8. w. L überhaupt: 
sondern (PW. VI. 1006). 

W eichen. 
Εικ. — (Fıx-vog) ἴχ-νος (vgl. ἔθ-νος, δῆ-νος, Eg-vog; über die 

Aspiration vor v siehe C. E. 493) m. Fuss-tritt, -stapfe, Spur, 
Fährte (Hom. nur Od. 17. 317)'), (Demin. nur der Form nach) 
ἴχν-ιο-ν n. id. (poet.); Zyv-ev-m (ἰχνέ-ω nur Pind. P. 8. 35 Schn.) 
spüren, aufsptiren, erspähen, ἴἦχνευ-τ-ικό-ς zum Spüren geschickt, 
ἶχνευ-τή- -5, -τήρ (τῆρ-ος) m. Spürer, Spürhund, fem. ἰχνεύ-τειφα (Welck. 
inscr. n. 32. 9), ὀχνείο)-ία, ἔχνεν-σις f. das Aufspüren, ἔχνευ-μαίτ) 
n. das Aufgespürte, die Spur; ἰχνεύ-μων (µον-ος) m. Spürer: eine 
Wieselart in Aegypten, die den Krokodilseiern nachspürt; eine 
Wespe, die den Spinnen nachspürt. 
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Few. — εἴκ-ω weichen, zurückgehen; (übertr.) nachstehen, ge- 
ringer sein, nachgeben, sich hingeben (Fut. εἶξω, Aor. εἶξα, ἔἕ-ειξε 
Alkm. fr. 31 B.5; yl&aı“ χορῆσαι Hes.; Iterat. εἴξα-σκ-ε Od. 5. 332); 
ὑπο-είκω, ὑπ-είκω 14.3): εἶκ-τ-ικό-ς nachgiebig (Sp.); (εἶκ-τι) elkı-s 
f. das Weichen, Nachgeben (Sp.); εἶκ-ά-θ-ω id. (nur Soph. und spät. 
Dichter, auch Plato Sophist. 254 negsıxady?).. 

Foi. — οἴχ-ο-μαι (der lab. Spirant mochte vor dem o früher 
als vor anderen Vocalen schwinden) entwichen sein = weggegangen 
sein, fort sein; (dann) fortgehen, dahinfahren, verloren gehen (Hom. 
nur Prüs. und Imperf.; Imperf. ὠχό-μην, Her. οὐχό-μην; St. olyo: 
Perf. οἴχω-κα Aesch. Soph., Part. oiyox-oc Her., Plusqu. οἰχώκ-εε 
id.; St. οἶχε: Fut. οὐχή-σο-μαι, Perf. παρ-ῴχη-κε Il. 4, 272. 10, 252, 
Med. ὤχη-μαι, Hes. οἴχη-μαι); Nebenf. (poet.) oiyvé-u (Iter. οἴχνε- 
σκ-ον Il. 5. 790), οὐἶχν-εύ-ω (Pind. frg. 222)*). 

Gleichen. . 
Εικ, κ, ji. — (jejow-a) ἔ-οικ-α (Perfect mit Präsensbed.) 

gleichen, ähnlich sein, scheinen; geziemen, wohl anstehen, sich 
schicken; (das Part. oft als Adj.) geziemend, gebührend, schicklich, 
verdient (οἶκα Herod. 4. 82 durch Hyphäresis des e, Pärt. ἔοικ-ώς, 
att. εἶκ-ῶς [dies nur bei Hom. Il. 21. 254; oft als Adj. geziemend, 
gebührend, verdient; τὸ εἰκός attisch: natürlich, wahrscheinlich, 
billig; dazu Adv.) εἰκότ-ως], fem. sixvia, ἐικυῖα, ὑκυῖα Il. 23. 66, 
εἰοικυῖα Il. 18. 418: Inf. ἐοικ-έναι, εἶκ-έναι Eur.; att. Ind. 1. PI. 
ἔοιγ-μεν Soph. Ai. 1239, Eur. Herakl. 681, Kykl. 99, 3. Pl. unregelm. 
εἴξα-σι neben ἐοίκασι Eur. Pl; Plusquamperf. [2.je-jox-eıv] ἐ-ώκ-ειν, 
3. Du. ἐίκ-την; 3. Pl. ἐ-οίκ-ε-σαν Il 13. 102; Perf. Pass. [jejiy- 
μαι] ἤ-ιγ-μαι, προς-ή-ιδαι Eur. Alk. 1063, Plusqu. 3. Sg. ἤ-ικ-το 
Od. 4mal, ἔικτο 1l. 23. 107; Fut. εἴξω nur Aristoph. Nub. 1001)°). 
— (Fır-0x-0) i-ck-u, ep. redupl (Fe-Fıx-ox-w) é-i-ck-u (Hom., 
dann sp. Dichter) gleich oder ähnlich machen; gleich achten, ähn- 
lich finden; nach der Aehnlichkeit dafürhalten, muthmassen, ur- 
theilen, meinen (Hom. von ἐἴσκω nur Prüs. Ind. und Imperf. ἤνσκ-εν 
ἠίσκομεν; von ἴσκω nur: Präs. ἴσκ-ουσι, Part. ἴσκ-ο-ντεο, Imperf. 
ἔισκε, ἐέσκ-ο-μεν und ἴσκε) δ). — εἰκά-ξω ähnlich machen, vergleichen, 
durch Vergleichung errathen, vermuthen (Fut. εκά-σως Aor. ᾖκα-σα, 
eixa-oa, Pass. Perf. εἴκα-σ-μαι, Fut. εἶκα-σ-θή-σομαι), εἶκα-σ-τό-ς 
ähnlich gemacht, ähnlich, εὐκαστ-ικό-ς abbildend, vermuthend, εἶκα- 
σ-τή-ς m. Vermuther, Erratker (Thuk. 1. 138), εἴπα-σι-ς, εἶκα-σί-α 
f., εἶκα-σ-μό-ς m., εἴκα-σ-μα(τ) n. Abbild, Vergleichung, Vermuthung. 
— εἰκ-ών (όν-ος) f. Bild, Bildniss, Gedankenbild, Vorstellung, 
Gleichniss (unregelm. Gen. eixoög Eur., Acc. εἰκώ Her. Aesch. Eur., 
Acc. Pl εἰκούς Arist. Eur.), Demin. εἰκόν-ιο-ν n., εἰκον-ικό-ς ab- 
bildend; s/xov-(fo nachbilden (χαρακτηρίζω Suid.), εἶκονι-σ-μό-ς m., 
εἰκόνι-σ-μα(τ) n. Abbildung, Abbild. — εἴκ-ελο-ς, ion. poet. ἴκ- 
ελο-ς, vergleichbar, ähnlich, εὐκέλ-ιο-ς id. (Maneth. 8. 237), /xe10-o 
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ähnlich machen (Philip. 72); εἶκελ-όνειρος traumähnlich, εἶκελό- 
pwvog ähnlich an Stimme. — ἀ-εικ-ής, αἶκ-ής, unziemlich, un- 
würdig, schmühlich, erbärmlich, jümmerlich, (άεικεσ-ια) ἀείκε-ια, 
ion. ἀεικε-ίη, att. aix-(a, f. Misshandlung, Beleidigung, Unbill; 
ἀεικίζω. att. αὐπίζω., schmählich behandeln, misshandeln, verunstalten 
(Fut. ἀεικιῶ Il. 22. 256, ep. Aor. ἀείκισσα, asınıcoaunv, Pass. 
ἄεικι-σ-θή-μεναι), αἶκι-σ-τ-ικό-ς zum Misshandeln geneigt, aixıo-uo-s 
m., αἴκισ-μα(τ) n. Misshandlung, αὐχίσ-τρ-ια f. die Misshandelnde 
(Lex.); ἀενκ-έλ-ιο-ς, αἷκ-έλιο-ς — ἀεικής; ἔπι-εικής geziemend, pas- 
send *). 

Weichen. 
vic.,— (*vicu-s, *vica-re) Frequ. (*vici-la-re) vI-tä-re aus- 

weichen = meiden, vermeiden?), vifa-ti-o(n) f. das Vermeiden, 
vita-tor m. Meider (Boöth.), vifa-bili-s was vermieden werden muss, 
vita-bundu-s ausweichend, vermeidend. 

“ Wechseln. 
(Stamm) vYe f. Wechsel, Abwechselung, Wechselseitigkeit (Sing. 

nur vic-is, -em, -e, Plur. vic-es, -ibus), Acc. als Adv. vicem ab- 
wechselnd, gegenseitig, i» vicem, ad vicem anstatt, für, nach Art; 
(vic-ius-ti-m, vic-is-Li-m) vic-is-si-m dagegen, wiederum, hinwieder?) 
(viciss-a-ti-m Plaut. Naev.), vic-is-si-tu-d-o (-1a-s Acc. ap. Non. p. 185. 
18) f. Wechsel u. s. w.; vic-äriu-s stellvertretend, Subst. Stell- 
vertreter, vicari-ünu-s zum St. geh., vicarie-ta-s f. Stellvertretung 
(Venant.); vic-a-t-m = vicissim (Gramm.); vice-quaestor = pro- 
quaestor (Pseudoascon. ad. Cic. Acc. 1. 38), vgl. Vice-präsident u. s. w. 

B. Gl 860b. — Brugman St. IV. 179. 1). — C. E. 186. 648. KZ. 
Π. 163 ff, (vgl. Kuhn KZ. VI. 157). — Ebel KZ. IV. 206. — F. W. 399. 
491; Spr. 110. 370. — Goetze St. Ib. 178. — Lottner KZ. VII. 190. 153). 
— L. Meyer KZ. VII. 129 ff. — Pott E. F. I. 234. — Schweizer-Sidler 
KZ. VIII. 803. XII. 227. XVIII. 297. — 1) C. E. 135. 493 nicht mit 
voller Gewissheit. — Aufrecht KZ. II. 148: Skr. inkh, 1kh ire (PW. I. 
844: „caus. schwankend bewegen, schaukeln'); ähnlich Grassmann KZ. 
XlU. 108: zu £o, ἱπγέομαι (dagegen L. Meyer KZ. XXII. 36). — 2) C. 
V. I. 219. 6). 7). — 8) C. V. 1. 341. 345) — 4) C. E. 498: , dürfen 
wir vielleicht zu J:x stellen“. Vgl. C. V. I. 262. 9). 383. 26). II. 216. 
381. — Sch. W. s. v.: zu Jay, veho, — 5) Vgl. C. V. II. 182. 8). 156. 2). 
170. 8). 186. 199 f. 227. 237; zu olxa bei Her. noch Fritsch St. VI. 118. 
— 6) C. V. I. 272. 280. 3). Vgl. Christ p. 213. 247. — Döderlein Gl. 
n. 420 f. zieht Zoix« zu Fıd; dazu Ebel KZ. IV. 166: „scharfsinnig“, 
doch bildet er nicht wie Döderl. ἐιδίσκω, sondern Fidexo oder «Γεισκα, 
Fíexo. — 7) Vgl.: Düntzer KZ. XV. 350. G. Meyer St. V. 17. — 8) Anders 
Corssen B. 18: vi (jacere, proicere) *ri-tu-s vi-t-are wegwerfen, verwerfen 
— vermeiden (dagegen Schweizer-Sidler KZ. XIII. 303). — Diese Deu- 
tung nimmt Corssen N. 55 f. zurück und erklärt: vi entfernen, *ri-ta 
entfernt, vertrieben, verscheucht (ahd. wsi-t entfernt), vi-t-are entfernt 
machen, daher „vermeiden“. — 9) Corssen KZ. III. 291; dagegen B. 288: 
Missbildung vom Nom. Pl. vic-es (nach Analogie von pas-stm , reces-sim, 
indefes-sim, submis-sim, scis-sim). 
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3) YIK einherstürmen, kümpfen, schlagen. 
Fix. 
ἀ-ξικ1). — (d-Fix-jo, ἆ-ίσσω) A-iccw sich heftig bewegen, 

eilen, rennen, einherstürmen, anrennen, fliegen, schweben, nieder- 
fahren, contr. (ccu) (von Pindar an), ἄττω (att. Komiker) (Fut. 
alto, att. ἄξω, Aor. nıbe, att. 15e, Iterat. ἀίξα-σκ-ε Tl. 23. 369, 
Aor. Pass. nly-In-v und aly-Im-v; & bei Hom., ausser ὑπᾶῖξει Π. 
21. 126, à meist bei Trag.) — G-ik-ee f. Andrang (ὠκείας ἀνέμων 
ἀϊκας ἐρύξειν Apoll. Rh. 4. 818), a-i«-n f. id. (nur Il. 15. 709 
τόξων αἶκὰς ἀμφὶς µένον). --- κορυθ-αἲξ (αἴκ-ος) helmschüttelnd (Beiw. 
des Ares nur Π. 22. 132); πολυ-ᾶιξ stürmisch, 'mühevoll, an- 
strengend (πύλεμος, xauarog, Schol. πολυόρµητος, πολυκίνητος ) 
πολυ-αῦκ-ο-ς id. (λόγος Schol. Eur. Med. 9); τριχ-άϊκ-ες (nur Od. 19. 
177 «ωριέες τε voiyeixsg — τρίχας ἀίσσοντες die Rosshaare des 
Helmschmuckes schüttelnd „rosshaarflatternd“; ein Zeichen ihres 
kriegerischen Charakters, Ameis-Hentze?). 

vik. 
Vie-a Pöta die siegende mächtige Gottheit, Bein. der Victoria 

(vgl. pag. 447); vi-n-e-ére (vic-i, vic-tu-s) siegen, besiegen, über- 
winden, übertreffen?); vic-tor (tör-is) m., -tr-ir (icis) f. Sieger, 
Besieger, Cin (nam sicut a lígando lictor et a légendo léctor. et a 
vincendo viclor, tuendo tulor οἱ sirüendo strüctor, productis quae cor- 

ripiebantur vocalibus dicta sunt Gell. 12. 3. 4); victor-ia f. Sieg, 
Victoria die Siegesgöttin, Victoriö-la f. kleine Statue der Victoria 
(Cie. n. d. 3. 84. 83), Viclor-iu-s röm. Eigenn., victori-äli-s zum 
Siege geh., vicfori-0su-s siegreich, (*victoria-re) victoria-tu-s mit dem 
Bildnisse der V. geschmückte Silbermünze (durch den Sieg er- 
langt Tert.); vinc-i-bili-s leicht zu gewinnen (causa Ter. Phorm. 
1. 4. 49), siegreich (Anth. Lat.) — (*vicu-s, Comp. n. *vic-ius, 
*vic-is, *vic-s; vgl. ci-s, u-s) ΤΙΧ mehr mit Gewalt, mit Mühe, 
kaum). 

F. W. 399. 1078; F. Spr. 110. 370 (vgl. goth. veihan, veigan strei- 
ten, ahd. wigan, wihan, mhd. w:gen küm fen: kriegen, goth. varh-jon- 
f. Kampf; wohl auch lit. vaik-au, vaik-yti jagen, herumjagen, verfolgen, 
haschen). — 1) Vgl. Schaper KZ. XXII. 526. — C. E. 171: Stamm dix. 
— C. V. L 316. 50): Zu Skr. vjg schnellen, losfahren nur unter der 
Voraussetzung, dass g aus k geschwächt wäre. Doch weiss ich von 
solcher Schwächung im Skr. kein sicheres Beispiel. (Vgl. noch II. 383.) 
Zu vig auch PW. VI. 1017: vig sich schnellen, losfahren, ἀἴσσειν, empor- 
schiessen, von der Wasserwoge (vgl. αἶγες), zurückfahren , , Hüchtig ver- 
weilen u.s. w. — Benfey I. 344: Skr. vigh eilen (nicht im PW.). — 
B. Gl. 46a: ish; huc retulerim, quasi a ishjamt, assimilatione mutato j in c. 
— Pott KZ. IX. 175: etwa zu jacio oder ico? — 2) Anders: Düntzer 

. Jahns Jahrb. LXIX. pg. 601: rol; und lakon. yaıog edel, εξ blosse En- 
dung. Faesi ad Ἱ. ο: = oí τρίχα ιἀΐσσοντες die dreifach, in drei Ab- 
theilungen Aufbrechenden, in's Feld Hückenden. S. W. s. v.: die drei- 
fach getheilten (nach Eust), nach dem dreifachen Stamme der Dorier 

Vanitek, etym. Wörterbuch. 61 
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den Hylleis, Dymanes und Pamphyloi (Schómann Gr. Alt. I. pg. 41). 
So auch Sch. W. — Böckh zu Pind. Ol. 7. 76 erklärt das Wort vom 
dreifachen Helmbusch. — 8) Zu Skr. gi (überwültigen) ziehen vincere (gi, 
gvi, vi): Corssen I. 88. 499 f. B. 61f. Curtius KZ. II. 400; Zeitschr. für 
Alterthumswiss. VII. 4. Kuhn KZ. X. 290 („nicht unwahrscheinlich, 
doch bedarf dies noch näherer Untersuchung“). Schweizer-Sidler KZ. 
ΧΙ. 73. — Zu εἴκω weichen (pag. 958): Ebel KZ. IV. 205 f. und Lottner 
KZ. VII. 190 (vgl. C. E. 106). — Savelsberg KZ. XXI. 128. 1): ουσία 
verwandt mit vinctus. — Noch anders B. Gl. 211b: nag perire, mori, 
causat. delere, exstinguere: vinco; praef. vi, ejecta radicis vocali. — 
4) Corssen 1. c. (dazu L. Meyer KZ. V. 388: ,, vielleicht); dagegen KZ. 
III. 291: οἱ weichen: zurückweichend, kaum. — Klotz W. s. v.: viel- 
leicht von eis, daher mit Kraft, mit Mühe, schwer. | 

VID sehen, wissen. — Skr. vid 1) kennen lernen, er- 
kennen; wissen, begreifen, 2) erkennen, kennen als = erklären 
für, nennen, 3) merken, beachten, eingedenk sein, 4) wahrnehmen, 
bemerken, 5) erfahren, 6) glauben, wähnen, annehmen, 7) wissen 
wollen, prüfen. — Causativ: 1) ankündigen, melden, 2) lehren, 
erklüren, 3) kund thun, 4) kennen, erkennen, wabrnehmen, 5) fühlen, 
empfinden (PW. VI. 1041). 

Sehen. 
Ειδ. — Aorist (2-Fiö-o-v) εἶδ-ο-ν sehen, erblicken, inne werden, 

erkennen, wahrnehmen, erfahren, ep. ἴδ-ο-ν [J vocalisirt: ἐ-εδ-ον, 
evid-ov C. I. Gr. 4275, wahrsch. Sappho frg. 2. 7. B.] (Imperat. 
ἴδ-ε, att. 2d-£, Opt. ἴδ-οι-μι, Conj. 26-0, ep. ἴδ-ω-μι, Inf. {δ-εῖν, 
gew. ep. ᾖδ-έενν Part. /ó-ov); Med. ἴδ-ό-μην (Hom. Her. Trag.) 
(3. Pl. Hom. i0-o-vro, εἴδ-ο-ντο, Conj. ἴδ-ω-μαι;, Inf. ᾖδ-έ-σθαι, Imperat. 
ido u.s. w.) — ἰδ-έα, ion. -ég, f. Ansehen, Gestalt, äussere Er- 
scheinung, Art und Weise, Beschaffenheit, Wesen; (im philos. 
Sinne) die durch geistige Betrachtung gewonnene Vorstellung über- 
sinnl. Dinge, Idee, Wesen, Urbild; (im rhetor. Sinne) Rede-gattung, 
-form, Ausdrucksweise; {δ-ανό-ς ansehnlich, wohlgestaltet (Kallim. 
ap. Schol. Il. 14. 172), ldav-ıxo-g nur in der Vorstellung vorhanden, 
ideell (Tim. Lokr. 97 d). — (a-fiö-ro, a-Fio-ro) &-ic-ToO-c ungesehen, 
verschwunden, unbekannt, ruhmlos, ἀῑστό-ω unsichtbar machen, 
verschwinden lassen, vernichten (Hom. nur ἀῑστῶ-σειαν Od. 20. 79, 
ἀῑστώ-θη-ν Od. 10. 259). — (a privat -|- Fıd) "Aid- und "Aid-: ᾿Αίδ-η-ς, 
“Αιδ-η-ς, "Aíb-n-c, dor. ᾽4ίδ-α-ς (Gen. ’Aldao, ’Aldew 3sylb., dor. 
’Alda, metapl. "4,0-og, Dat. "4:0-,) der Unsichtbare, Sichtlose, bei 
Hom. immer Person, Sohn des Kronos und der Rhea, dritter Bruder 
des Zeus, erhielt bei der Theilung die Unterwelt, seine Wohnung 
ist der Aufenthaltsort der Todten, der Hades (δώμ ’Aldao, "Aidoc 
δόμος) 1), ᾿Αιδόσ-δε zum Hades hin; ᾽4ιδ-ων-εύ-ς (ῆ-ος) poet. Weiter- 
bildung von ’Alöng (Il. 5, 190. 20, 61). — d-id-nAo-c (Hom.), á-ib- 
ελο-ς, alö-nlo-s (= ἀφανίζων) unsichtbar machend, vernichtend, 
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vertilgend, verderblich; (ἀ-ιδ]-ηλο) ἆ-ἴζηλο-ν IL 2. 318 (= ἆφα- 
νής) unsichtbar?); (F = v) α-ὐιδ-ε-τοῦ' ἀφανοῦς Hes. — (12ν-δ., 
* i-y-ó-aAo erscheinend, *l-v-d-aA-jo-uns) ἰ-ν-ὃ-άλλο-μαι von Ansehen 
erscheinen, scheinen, sich zeigen, gleichen?) (Hom. nur Zvöalle- 
ται, -10, Aor. ἔνδαλ-θ-εί-ς Lykophr. 597. 961), ἱνδαλ-μό-ς m., ἴνδαλ- 
pe(r) n. Abbild (Sp.), ἐνδαλματ-ικό-ς eingebildet (Eccl), ὑνδαλματ- 
ζω abbilden, gestalten (Liban. l. d.). 

Εειὸ. — εἴδ-ο-μαι (ep. und ion. Med.) zum Vorschein kommen, 
erscheinen, ähnlich sein (Part. ἔ-ειδ-ό-μενο-ς Pind. N. 10. 15, Hom. 
εἴδ-ε-ται 6mal, Aor. ei-0a-ro, -vro, Opt. ei-oaı-ro, Part. εἰ-σά-μενο-ς». 
ἐ-ειδά-μηνο ἐείσα-ο, -ro, ἐ-εισά-μενο-ς, ἐ-εισα-μένη). — εἶδ-ος n. An- 
sehen, Gestalt, Bildung, das Aeussere, Form, Materie, Beschaffen- 
heit, Art, Gattung; Demin. εἰἶδ-ύλλιο-ν n. (Gramm.) Bildchen, ein 
kleines zierliches Gedicht, meist ländlichen Inhalts, Idylle (Theo- 
krit, Bion, Moschus); εἶδ-ικό-ς das εἶδος betreffend, speciell (μα. 
γενικός). — εἶδ-ής: ἀ-ειδ-ῆς unsichtbar, unansehnlich, ungestaltet, 
ἀείδ-ελο-ς, ἀειδέλ-ιο-ς id.; ἀνθρωπο-ειδής menfehenühnlich, εὖ-ειδής 
wohlgestaltet, Θεο-ειδής gottähnlich, göttlich, κακο-ειδής von schlech- 
tem Aussehen u. s. w.; (-o-öng, -wöng) γαλακτώδης milchartig, 
γυναικώδης weiberartig, weibisch, δαιμονιώδης Dämonen ähnlich 
u.8. Ww. — εἴδ-ώλο-ν n. Gestalt, Bild, Pl. bes. die Schattenbilder 
der Todten; Nachbildung, Trugbild, Vorstellung; Götzenbild (N. T.), 
eidwi-eio-v n. Götzentempel (N. T.), εἶδωλ-ικότς bilderreich, εἶδ-άλ- 
ıuo-g schön von Gestalt (Od. 24. 279); (εἶδ-αν-ο-μαι) εἰδαίνο-μαι 
ähnlich sein (Nik. Al. 613). 

Wissen. 
Fıd. — (9οιδ-α) οἶδ-α weiss, Perfect mit Prüsensbed. (Skr. 

véda, goth. vait) gesehen haben, wahrgenommen haben = wissen, 
verstehen, kundig sein (olö-«, οἷ-σθα”], selten οἶδα-ς [Hom. nur 
Od. 1. 337] u. s. w., 1. Pl. ἴδ-μεν Hom. Herod., att. ἴσ-μεν, gemeingr. 
io-tov, -re, Her. und einzelp att. οἴδα-μεν, 3. Pl. ἴσασι s. pag. 964, 
ἴδαμι [Hom. ἴσ 8mal, is 16mal], Imper. ἴσ-θε, fo-ro u. s. w., Conj. 
εἰδῶ |Hom. 8mal] u. s. w., ep. εἰδέ-ων ἰδέ-ω, 1. 2. Pl. nur εἴδ- 
Outv, -ετε; Opi. εἶδ-ε-ίή-ν u. s. w., Inf. ep. ἵδ-μεναι, -utv, sonst 
εἶδ-έναι, Part. εἶδ-ώς, -υῖα, -óg, εἰδυῖα Hom. nur Il. 17. 5, sonst 
ἰδυία, das Part. „kundig, erfahren“ ganz wie ἐπιστήμων, ἔμπειρος 
u. 8. w. construirt, Adv. dazu εἰδότως, Plusquamp. 1. Sg. nö-eıv, 
ᾖδη, ion. δεα, 2. Sg. ᾖδει-σθα, ᾖδη-σθα, ᾖδεις, ᾖδης, ep. ἠείδης, 
3. Sg. δει, ep. ᾖδεε, ἠείδη, ᾖδη [Hom. Gmal] u.s. w., 1. Pl. go- 
μεν, 2. Pl. ᾖσ-τε Trag., 3. D. ᾖσ-την Aristoph., 3. Pl. ἤδε-σαν, ᾖ-σαν, 
ep. foav, Fut. εἷ-σο-μαι, selten ep. εἶδ-ή-σω, ἰδησῶ Theokr. 3. 37); 
Verbaladj. (Fid-reo) ᾖσ-τέο-ν was man- wissen muss. — ἵδ-μη f. 
Kenntniss (Hes.); Td-uwv (pov-og) = ἵδρις (sp. Dicht.), ἐδμο[ν]- 
σύνη f. = ἰδρεία (Hes. Th. 377 und sp. Dicht.). — Td-pı-c (1-05) 
kundig, erfahren, klug, geschickt (vorbedächtig, von der Ameise 
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Hes. O. 776), δρ-εία, ion. -είη, ἑδρία (Theokr. 22. 85) f. Kennt- 
niss, Kunde, Erfahrung (Il. 7, 198. 16, 359), πολυ-ιδρείη vieles 
Wissen, Klugheit (Pl Od. 2, 346. 23, 77); ἀ-ιδρο-δίκαι θῆρες 
rechtsunkundig Pind. N. 1. 63 [αάίδροι ἀίδριες Hes.]?). — [Fiö 
— 40, dies zu vó verengt] Dö-n-s, ὕδ-νη-ς' εἰδώς, ἔμπειρος Hes. ο). 
— (J10-vog) ἵς-τωρ (τορ-ος) wissend, Subst. der Kundige, Zeuge, 
Schiedsrichter (Hom., dann spät. Dicht., selten in Prosa)?); [στορ-ία 
f. Erforschung, Erkundigung, Untersuchung, das durch Erforschung 
u. 8. w. Erfahrene, Erkannte, die Wissenschaft, die schriftl. od. mündl. 
Darstellung des Erforschten, Erzählung, Geschichte, histor-ia; 
ἱστόρ-ιο-ν n. geschichtl. Zeugniss (Hippokr.), loroe-ıxo-s das Wissen 
betreffend, wissenschaftlich, Subst. m. Geschichtschreiber; ἔστορ-έω 
forschen, in Erfahrung bringen, das Erfahrene erzählen, erwähnen, 
Zeugniss ablegen, [στόρη-μα(τ) n. das Erforschte, Erzühlte (Sp.), 
ἱστορι-ώδης geschichtsartig ("Tzetz.). — (JFıd-fo) βίδ-υοι, βἰδ-εοι 
lakon., ἐδ-ύοι, {δ-υῖοι, spartan. Magistrat; Zeugen zugleich und Cri- 
minalrichter in Attika (συνίστορες Hes.)*). 

Εειδ. — St. eid-e: εἴδη-σι-ο f. Wissen, Einsicht (Sp.), εἴδη- 
wa(r) n. das Gewusste, die Kenntniss (Oenom. ap. Eus. proep. ev. 

.5. 21. 1. d), εἰδή-μων (μον-ος) wissend, kundig (als schlechtes 
Wort getadelt von Poll. 5. 144), εἴδημον-ικῶς (Lex.), εἶἴδη-τ-ικό-ς 
— εἰδήμων (B. A. p. 1366); εἶδ-υλ-ί-ς (ἐδ-ος) f. id. (Lex.), εἰδύλ- 
λομαι wissen (Pempel ap. Stob. Flor. 79. 52). 

Fib + W. ec’). — (Fid-oa-w) ἵ-ζᾶ-μι ich weiss (dor. mit 
W. εσ zusammengesetztes Perfect, im Gemeingriech. nur in 3. Pl. 
ἰ-σα-σι erhalten), (ld-sa-vr vgl. vide-ru-nt; Fıö-oa-uev, vgl *lud-si- 
mus, lu-si-mus) ἴ-σα-μι (Enloraueı. Συρακούσιοι Hes., 2. Sg. ἴσαις, 
ἴσας vgl. τίθεις, δίδοις, 3. Sg. ἴδα-τι, 1. Pl. ἴσὰ-μεν, 2. PL ἴσά-τε, 
3. Pl. Conj. ἠσᾶ-ντι, Inf. γισάµεναι [εἰδέναι Hes.], Part. ἴσα-ς [Dat. 
πάντα ἴσα-ντι von Pind. P. 3. 29]). 

Sehen. e 
vid. — vid-öre (Perf. *or-vidi, *vi-d-i, vid-i) sehen, wahr- 

nehmen, bemerken, einsehen, beachten, Pass. (oft mit Nom. cum 
Inf) angesehen werden — erscheinen, scheinen, sich zeigen (vide- 
tur es erscheint — gutdünken, gefallen, belieben), Part. (vid-to-) 
vi-su-s, als Subst. n. das Gesehene, Erscheinung, Gesicht, Traum- 
bild; (vid-tu-) vi-su-s (us) m. Ansehen, Anblick, Blick, (übertr.) Ge- 
stalt, Erscheinung, visu-ali-s durch Anschauung gewonnen (Cassiod.), 
Pl. .ali-a n. Sehkr&fte, visuali-ta-s f. Sehvermögen (Tert.); (vid- 
ti-0n) visi-o f. — visus, (vid-lór) visor-iu-m (= θΘέατρον Cassiod. 
var. 5. 24); (wid-ti-bili) visi-bili-s sichtbar (sehen könnend Plin. 
11. 37), Adv. -ter (Paul. Nol. ep. 20), visibili-ta-s f. Sichtbarkeit 
(Tert. Fulgent.). — Composita: (*e-videre) evidens (Adv. -ler) her- 
vorscheinend — deutlich, augenscheinlich, offenbar, klar, evident-ia 
f. (rhetor.) klare Darstellung; in-videre hinsehen, bes. missgünstig 
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hinsehen = missgönnen, beneiden, Pass. invisus .verhasst, an- 
gefeindet, invid-u-s neidisch, Subst. Neider, invid-ia (invident-ia 
f. Beneiden, Missgunst, Neid, üble Nachrede, invidiösu-s (Adv. ps 
voll Neid, Neid erregend, gehüssig, verhasst; per-videre durch- 
schauen, untersuchen, erkennen; pro-videre vorsehen, Vorsorge 
iragen, vorhersehen, voraussehen, Part. pro-videns sich vorsehend, 
vorsichtig (Adv. -ter), provident-ia f. das Vorhersehen, Vorsorge, 
göttl. Vorsehung, provid-u-s voraussehend, vorsichtig, vorsorgend; 
( pro-videns contr.) prudens (vgl. novendinum = nundinum) vorher- 
sehend, -wissend, einsichtsvoll, kundig (juris prudens rechtskundig), 
klug, verständig 10) (Adv. 4er), prudent-ia f. das Vorher-sehen, 
-wissen, Einsicht, Klugheit, Prudent-iu-s christl. Dichter des 4. Jahrb. 
(Aurel. Prud. Clemens); re-videre wiedersehen (Plaut. Truc. 2. 2. 
65, sonst einzeln Sp.) — di-vId-öre (di- vgl. pag. 372; Skr. vi- 
sid — aufsuchen, suchen PW. VI. 1052) von einander kennen — 
unterscheiden, sondern, abtheilen, eintheilen, vertheilen (vgl. legem 
bonam a mala mulla alia nisi naturae norma dividere possumus, 

Cie. legg. 1. 16) 11), Part. ( divid-tu-s) divisu-s (Adv. -e); divisw-s 
m. Vertheilung (nur Dat. u-i Liv.), divisura f. Zertheilung (Plin.), 
divisi-o(n) f. Eintheilung, Vertheilung, (coner.) das Ausgetheilte, divi- 
sor m. Eintheiler, Vertheiler, divisi-bili-s theilbar (Tert.); divid-u-s 
abgetheilt, einzeln (Acc. ap. "Non. p. 95. 25), divid-uu-s theilbar, 
getheilt, individ-qu-s untheilbar, unzertrennlich, als Subst. n. Pl. 
Atome (Cie. Acad. 2. 17. 55), divid-ia f. Trennung, Zwiespalt, 
Sorge, Kummer (gleichsam das Herz theilend, Plaut. Turpil.), 
divid-i-cula (antiqui dicebant, quae nunc sunt castella, ex quibus a 
rivo communi aquam quisque in suum fundum ducit, Paul. D. p. 70. 
19)!?). — (*vid-tru-m) vI-tru-m (so urspr., auch noch Prop. 5. 8. 
97), vi-tru-m (Hor. c. 3. 15. 1) n. (Werkzeug oder Ding zum 
Sehen, durchsichtiges Ding =) Glas!?), vitr-eu-s gläsern, Pl. m. 
(erg. vasa) Glas-geräthe, -geschirre, (übertr.) durohsichtig, klar, hell, 
dünn, Demin. vitreö-lu-s aus feiner Glasarbeit bestehend, vitr-üriu-s 
m. Glasblüser (Sen. ep. 90), vitreà-min-a n. Pl. = vitrea (Dig. 
33. 7. 18). — ἆ-πυρο-ν Velog Hes. [volksthüml. Grücisirung des. 
latein. Wortes] 13). 

vid-s. — VIS-öre (visi, visu-s) eig. trachten zu besehen — 
genau ansehen, besehen, besichtigen, besuchen 19), Frequ. vis-i-tä-re, 
visità-lor m. Besucher ( August. ), visita-ti-o(n) f. Besuch, Heim- 
suchung, Strafe (Vulg. Tert.). 

B. Gl. 862a. — C. E. 241. 562. 566 f.; C. St. Ia. 289 f£; C. V. I. 
40. 122. 2). 219. 5). 272. 379. 381. 12). 387. JL 17. 45). 59. 64. 98. 105. 
146. 170. 11). 176. 186. 192 f. 224. 227. 882. 400. — Ebel KZ. IV. 140. 
163. 167. — F. W. 189. 899. 491. 1067; F. Spr. 370. — Kuhn KZ. Η. 
133. — L. Meyer KZ. XXIIL 77 ff. — Miklosich Lex.: vid-é-ti (videre, 
spectare), ved-e-ti (scire, intelligere) (pg. 63. 120). — Renner St. Ia. 149. 
b. 55f. — Sonne KZ. XII. 338 ff. — 1) Vgl. noch: Brugman St. IV. 
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145. 8). Gerth St. Ib. 231. Pott KZ. V. 249. 278 f. („den finstern Ort, 
worin man Nichts sieht, oder viel mehr die unsichtbare, dunkle Seite 
des Alls'). IX. 339 ff. Renner St. Ia. 151. 232. Savelsberg KZ. VII. 
380. Sonne KZ. X. 182. — 2) C. E. 644 f. — Clemm St. VIH. 74 ff. 
Dagegen (woselbst auch die Deutungen Anderer nachzusehen sind): ea 
interpretatio quaerenda est qua omnis significationis varietas adjeclive sive 
ἀέζηλος sive ἀέδηλος sive ἀέδελος contineatur „unumquidque denotat non 
aptum ad aspiciendum, sive ea dicuntur quae aspici non possunt, mon 
aspecta (ut B. 318), sive ea quae non aspicienda videntur propter. aliquam 
ualitatem intolerabilem“. — 8) Düntzer KZ. XII. 7. — 4) Windisch K. 
. VIII. 462: nur οἶσθα hat die dem Skr. -tha in vettha und dem goth. ἑ 

in vaist entsprechende Endung, alle übrigen Perf. haben g, aber οἶσθα 
ist auch die einzige 2. Sg. Perfecti, die ohne themat. Vocal direct von 
der conson. auslaut. Wurzel gebildet ist, in allen übrigen Füllen, wo 
also g eingetreten ist, steht vor dem g eim Vocal (Λέλοιπας, τέθεικας 
u. 8. W.). — 5) G. Meyer St. V. 14, — 6) C. E. 242; C. St. II. 86. 3). — 
7) Vgl. M. Müller Vorl. II. 326. Schweizer-Sidler KZ. III. 384. — 8) C. E. 
241. — Schweizer-Sidler l. c. — 9) Curtius St. 1. c. (vgl. Meister St. IV. 
432). — Fick l. c. vid-s (dagegen Curtius: drei Schwierigkeiten; erstens 
wäre das α in hohem Grade auffallend, zweitens berühren sich die durch 
σ erweiterten Wurzeln mit Desiderativbedeutungen, diese passt aber gar 
nicht zu fısagı — olda; endlich müsste diese dor. Form von der gemeingr. 
ἴσασι völlig getrennt werden) — 10) Vgl. Bechstein St. VIII. 346 f.: 
inter providens et prudens vero hoc interest, quod illud tamquam part. 
praes. verbi providere adhibeatur , hoc prorsus adjectivi potestatem induerit. 
— 11) C. E. 241. — Sonne KZ. XII. 341. — F. W. 190: vidh trennen, 
spalten (Skr. vjadh, vidh-jati durchbohren). — Savelsberg KZ. XVI. 370: 
vi trennen (vgl. Skr. vi-sk) als Präpos. im Skr. vs — auseinander, zer-, 
vgl. dvi zwei, di-vi-d-0. — 12) Vgl. Corssen B. 346. — 13) Bopp Vgl. 
Gramm. 11. 197. — Corssen B. 368 (vgl. altl. ad-, e-gre-tw-s statt ad-, 
e-gred-tu-8).. — C. E. 241. — Anders F. W. 189. 491: vit schwanken, 
zittern, leiden, welken: vit-ru-m Glas (skr. vithura das Gebrechliche). — 
Schweizer-Sidler KZ. Ill. 352 wieder: kvi-t glänzen, also bläulich Glän- 
zendes (vgl. dagegen Corssen 1. ο.). — 14) Vgl. C. E. 565f. — 15) C. E. 
241: visere hat das Ansehen eines Desiderativums und ist vielleicht, wie 
Skr. vi-vit-sa-ti, urspr. reduplicirt gewesen, also aus vi-vid-s-o entstanden 
(Aufrecht KZ. I. 190. Pott IL? 574). Vgl. noch Curtius St. Ia. 242 f. 

VIDH leer sein, mangeln. — Skr. vidh leer werden von, 
mangeln, viduor (PW. VI. 1070). 

F19!). — (ἐθ-εο, n-Fid-20, η aus prothet. unter dem Ein- 
fluss des Verses) ἠ-ίθ-εο-ς, att. contr. ᾖθ-εο-ς, ledig, unverheiratet, 
Junggesell (vgl. Hom. παρθένος ἠέθεός τε, νύμφαι ἠέθεοί τε); femin. 
ἠέθεαι (Nik. ap. Ath. 15. 684c, Antp. Sid, 2). 

vid?) — vid-uu-8 (der oder die eines zugehörigen Theiles, 
des Gemals, mangelnde) verwitwet, Subst. -uws m. Witwer, -wa 
f. Witwe; leer, ermangelnd, beraubt, viduita-s (tatis) f. Witwen- 
stand (viduv-iu-m n. Sidon. und Instr.), das Beraubtsein, der Mangel, 
vidu-ali-s zum W. geh., vidua-re leer machen, berauben, υἱάμᾶ-ία 
f. — vidua, vidua-tu-s (lu-s) m. = viduitas (Tert.). 
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1) C, E. 38. 567. — Roth KZ. XIX. 223f. — Anders F. W. 179: 
vadh heimführen, heiraten, heiratsfühiger Jüngling, Junggesell. — Ebenso 
Stokes K. B. VIII. 851 (o. ir. root vod in: in-bod-ugud nubere, in-both- 
igetar nubunt, th for dh u. 8. w.). — GoebeP novae quaest. etym. p. 15: 
Erweiterung von αἶθός feurig, hitzig. — 2) Ascoli KZ. XVII. 338. 74). 
— B. Gl. 364a. — C. E. 1. c. — F. W. 190. — Miklosich Lex. 116. — 
Roth KZ. 1. ο. — Vgl. Skr. vidhava (PW. VI. 1071), ksl. eidova, altpr. 
widdewu [va —-. u]; got. viduvön-, alte. widuwa, widowa, widwa, engl. 
widow, ahd. wituwa, mhd. witewe, nhd. Witwe u. s. w. 

VIP zittern, schwanken. — Skr. vip in schwingender, 
zitternder Bewegung sein, .beben; caus. zittern machen, schwingen, 
schütteln (PW. VI. 1098). 

(*vib-ru-s) vibrä-re in zitternde Bewegung setzen, schütteln, 
schwingen, schleudern; in zitternder Bewegung sein, zittern, schim- 
mern, blitzen, funkeln; Part. vibrä-tu-s schwungvoll, kräftig (Auson.); 
vibra-iu-s (tüs) m., -tio(n) f., -men (min-is) n. schwingende, zitternde 
Bewegung, Schwingen, vibrä-bili-s schwingbar, sich schwingend, 
schimmernd, vibra-bundu-s zitternd, schimmernd; vibrissae (pili in 
naribus hominum, dicti quod his evulsis caput vibratur), vibrissa-re 
(est vocem in cantando crispare) Fest. p. 370. 

F. W. 190. 399 (altnd. veifa, ags. vaf-ian, ahd. weib-on schweben, 
schwanken, lit. vybur-ti schwingen, herumdrehen). — Zur Bedeutung vgl. 
PW. III. 470 £.: tvish 1) in heftiger Bewegung sein, erregt sein, 2) an- 
regen, 3) funkeln, glänzen, flammen. „Diese Bedeutung erscheint als 
die abgeleitete; im lat. vibrare finden wir einen Ähnlichen Uebergang 
der Bedeutungen.“ — Anders Aufrecht KZ. IX. 231: Skr. giv-rs schwan- 
kend, wackelig, gebrechlich, altersschwach. Dazu Corssen B. 58 (vgl. 
I. 88): gvib Wurzelform, *geib-ro, *geibra-re, vibra-re. Dazu Schweizer- 
Sidler KZ. XLII. 306: ,,wie der Verf. vibrare und nordisch bifa lautlich 
mit givri einigt, sagt er uns nicht“. — Anders wieder B. Gl. 270a: 
bhar ferre; fortasse vi-bro, praef. vi. 

vira Mann, Held. — Skr. virá Mann, bes. ein kraftvoller 
Mann, Held, Pl Männer, Leute (PW. VL 1296). 

Fnpo. — (meo-fo, ἠἡρο--) ἥρω-ς (Gen. ἤρω-ος, Dat. ἤρω-ἳ 
[Hom. -vu], auch New, Acc. Πρω-α, 700, ἤρω-ν Her. 1. 167, Pl. 
ἤρω-ες, Acc. ἤρω-ας, ἤρως Aesch.) m. Heros, Held, freier Mann, 
Ehrenmann; später: Halbgott (davon die erste Spur Il. 12. 23, 
wo die Heroen [οἱ σὺν ᾽ἀγαμέμνονι] ἡμιθέων γένος ἀνδρῶν ge- 
nannt werden); Schutzgottheit einzelner Landschaften, Städte und 
sonstiger Abtheilungen (= µακαρίτης der Selige Sp.; = divus 
D. C. 56. 41)'); ἠρώ-ῖος ion. poet., ἡρῶο-ς, ἠρω-ϊκό-ς heroisch, 
einem Heros eigen (µέτρον heroisches Versmaass, Hexameter, ἔπος 
Gedicht in Hex.), ἠρῷο-ν (ἠρώειο-ν Hes.) n. Heiligthum, Tempel 
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eines Heros, ἡρω- ζω im heroischen Versmaass schreiben; fem. 
ἠρω-ς ({δ-ος), ἠρω-ἴνη (contr. ἠρώνη Arist. Nub. 514), ἠρωώΐσσα, 
{ρῷσσα (Ap. Rhod.) Heroine, Heldin, Halbgóttin. — 'Hpu-on-c (im 
Fall es nicht hebrüisch, vgl. Εἰρώδας Thebaner Inscr. 1583); 
“Howd-savo-s alexandr. Grammatiker; Geschichtschreiber des 3. Jahrh. 
n. Chr.?). 

viro. — vir (viri) m. Mann; vira-re in e-virüre entmannen, 
verweichlichen, entkräften, vira-tu-s männlich gesinnt, mannhaft 
(vir, Varro ap. Non. p. 187. 15), vira-tu-s (tus) m. Mannhaftig- 
keit (Sidon.); viri-ti-m Mann für Mann, jeder einzeln, einzeln?) 
(viritim dicitur dari, quod datur per singulos viros, pracdia viritim 
divisa, Cato ap. Fest. p. 378), viri-t-anu-s (ager dicitur, qui viri 
tim populo distribuitur Fest. p. 375); viri-li-s (Adv. -ter) zum M. 
geh., münnlich, (jurid.) auf den M., auf eine Person kommend; 
(übertr.) mannhaft, muthig, kräftig, virili-ta-s f. Männlichkeit, Mann- 
barkeit, Mannhafügkeit; vir-ösu-s mannstoll, mannssüchtig; vire- 
sc-ere erstarken, Kraft gewinnen (virescit vulnere virtus, Fur. ap. 
Gell. 18. 11. 4); duo viri, duumviri eine von zwei Personen gebil- 
dete röm. Behörde ( perduellionis; sacrorum; navales; aedis faciendae; 
locandae; dedicandae; quinquennales und juri dicundo); trésviri, 
triümviri (älter (riim vir) ein Beamtencollegium von 3 Männern 
(triumviri coloniae deducendae; agro dando oder assignando; capitales; 
epulones; mwumari; moneclales; nocturni; rei publicae constituendae, 
reficiendis aedibus; juventuli conquirendae; sacris conquirendis donis- 
que persignandis; in den Municipien die aus 3 Mitgliedern be- 
stehende oberste Behörde); quatuórviri (bes. Municipalobrigkeit, 
in Rom Strassenaufseher); quinquéviri (zur Ackervertheilung, zu 
anderen Zwecken); septémviri (zur Ackervertheilung an die Kolo- 
nisten u. 8. w.); décémviri (agris metiundis dividundisque; legibus 
scribundis; litibus judicandis; sacris faciundis); centümvir i (richterl. 
Behórde zu Rom, urspr. zu je 3 aus den 35 Tribus gewühlt — 
105 Mitgliedern, aber centumviri genannt; später 180, ebenso ge- 
nannt; ihre Competenz erstreckte sich nur auf privatrechtl. Fälle)‘). 
— vir-a f. Weib (Fest. p. 261. 17 £); bi-vira (= dui-vira) (bi- 
viras quas usus viduas appellat. Varro lege Menea: Ad biviram venio, 
cum vellem ostendere quid vellem, Metamelos inconstantiae filius me 
reprehendit. Nonius 2. 83)°); vir-a-g-o (in-is) f. männliche, kräf- 
tige Jungfrau, Heldin. — vir-tu-s (tut-is) f. Mannhaftigkeit (deren 
Wesen eben Festigkeit und Stärke ausmacht, galt bei den Römern 
für den Inbegriff aller Tugend), Tüchtigkeit, Bravheit, Tugend- 
haftigkeit, Tugend, Tapferkeit, Muth, Herzhaftigkeit (vgl. appellata 
est enim ex viro virlus; viri autem propria mazime est fortitudo Cic. 
Tusc. 2. 18. 43)°). 

C. E. 676. — F. W. 191. 399. — B. Gl. 846a: vará eximius, egre- 
gius eic. — Ebenso Ebel KZ. XIV. 79 f£: Grundform vara (varijas, 

on. fe^ 
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várishtha, ἀρείων, ἄριστος u. 8. w.). — Lefmann KZ. XIX. 397: W. var 
erwählen, wünschen, wollen; ergreifen, schützen, schützend abwehren 
0.8. w. — PW.1.c.: vira zu dersel en Wurzel wie 3 vajas (VI. 692: Kraft, 
Gesundheit, Zeit der Kraft, jugendliches Alter, Alterstufe, überh. Lebens- 
jahre). — Schweizer-Sidler KZ. II. 79 zieht news zu W. svar ‚glänzen, 
leuchten (Participialform). — 1) Zur Form neo-Fo, jeo-F ‚neo vgl. 
πάτρω-ς pag. 442 und Curtius Erläut.? pg. 53, Angermann St. Ia. 23, 
Brugman St. IV. 162. — 2) Pott KZ. VI. 249. — 3) L. Meyer KZ. VI. 
307: # Schwächung des urspr. a. — 4) Corssen II. 857: vir enklitisch 
angefügt in: duómvir, duómvires, duóvirum, dudvireis, duövir neben den 
getrennten Schreibweisen duóm vir, dwám vir, duó viro u.8. w. -- 
5) Vgl. C. E. 39*. Kuhn KZ. III. 400. — 6) Corssen B. 172. — Zum 
Suff. E πι vgl Aufrecht KZ. I. 161: in 5 Wörtern hat -tät die Gestalt 
von -í4! angenommen: juventut, sencciut, servitut. virtut, tempestut 
(Varro de Ἱ. l. 7. 51. ed. M). — G. Meyer St. V. 51: die vielleicht aus 
ta-t& hervorgegangene Suffixform κε (Corssen II. 598; anders Schleicher 
444: aus tu, vv und ti) zu (ut abgeschwächt, vgl. Abl. virtutes C. 1. 34, 
Acc. virtutis, Gen. Pl. virtutum, Neue 1. 276. 

VIS wirken, ausrichten. — Skr. vish 1) wirken, thätig 
sein, zu Stande bringen, ausrichten, 2) ausführen, 3) fertig bringen 
= bewältigen, 4) eine Speise fertig bringen = aufzehren (PW. 
VL. 1941). 

(«ισ-ο-ς) i-Ó-C m. Gift, Rost (die zehrende Feuchtigkeit, die 
sich an Metalle ansetzt), ἰό-ω mit Rost überziehen, Pass. rostig 
werden, 

vir-us n. — lös; Schleim, schleimige Flüssigkeit; vir-ösu-s 
voll Gift, Schleim, voll üblen Geruches, virw-Ientu-s id., virulent-ia 
f. Gestank (Sidon.). 

C. E. 391 (vgl. Corssen I. 583). — PW. VI. 1242: vishd (eig. 
wirksam, bewültigend) 1) n. Gift, Wasser, 2) Adj. giftig. — Vgl. Kuhn 
KZ. II. 133. — B. Gl. 369b: vish conspergere; ebenso F. W. 190. 491: 
vis netzen, flüssig machen, zerfliessen [nicht im PW.]. 

viska klebrig, weich. 
(Fısro) ἰξό-ς m., i£-ía f. Mistel, Mistelbeere, der daraus be- 

.reitete Vogelleim, i£ó- -ω mit V. bestreichen; i£-sU-o Vögel fangen 
mit Leimruthen, ἔξευ-τ-ικό-ς zum Vogelfang mit L. geh., ἔξευ-τή-ς, 
-ῆρ (νῆρ-ος) m. Vogelsteller mit L., fem. ἰξεύ-τρ-ια. ἰξευτήρ-ιο-ς 
—= ᾖῥξευτικός; ἐξ-ώδης klebrig, zäh wie Vogelleim. — ἴεκ-λαι f. 
Baumschwämme (Paul. Aeg.) — (Fi6xv) ἱξύ-ς (ύ-ος) f. die Wei- 
chen, die Gegend tiber den Hüften (Hom. nur Dat. ἐξυξ statt /Evt 
Od. 5, 231. 10, 544), ἰξυό-θεν von den W. an (Arat. Phaen. 144). 

viscu-m n. (-s m. Plaut. Bacch. 1. 1. 16) — £c, visci-du-s, 
visc-ösu-s klebrig, zähe, (visca-re) visca-tu-s mit V. bestrichen. — 
visc-us (ér-is), meist Pl. n., die Weichtheile, die inneren Theile des 
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Körpers, Eingeweide, übertr. das Innerste; (viscer-u-s) e-viscerä-re 
der Eingeweide berauben, zerfleischen, in-visceräre in die E. hinein- 
fügen, viscerä-ti-m in einzelnen Fleischstücken (dissipat membra, 
Enn. ap. Non. p. 183. 17), viscera-ti-o(n) f. öffentl. Fleischverthei- 
lung; Demin. (*visce-lu-m) viscellä-tu-s mit Fisch- oder Vogel. 
eingeweiden gefüllt, Viscell-inu-s Bein. des Sp. Cassius. 

Vgl: C. E. 688. Kuhn KZ. Il. 133. Lottner KZ. VII. 178. 121). 
Savelsberg KZ. XVI. 73. — F. W. 190. 491: vis (8. Anm. pag. 969). — 
Düntzer KZ. XIII. 21: „wir kommen auf einen mit J anlaut. Stamm in 
der Bedeutung „weich“, der an ahd. wech erinnert“ (St. Fw?). — Fick 
vergleicht Skr. vish Excremente? (PW. VI. 1242: faeces), lit. vais-ta-s 
Pflaster, Arznei u. 8. w. 

visva gleich. — Skr. vishu Adv. [vom Adj. *vish-va-s, 
*vish-uws| nach beiden Seiten; vishu-va, -vant aequinoctium. (PW. 
VI. 1256 ϱ). 

(Fio-Fo-s, (F)lo-00-5, δὲ-σο-ς) hom. fem. étcn; ico-c hom., (J/6s0-c) 
icco-c &ol, Tco-c att. (und Pind.), gleich (Comp. loal-rego-s Eur. 
Thuk. Xen.), Adv. ἴσως gleich, gleichmässig, billig, recht, wahr- 
scheinlich, vielleicht, ungeführ!); ᾖσα-ἴο-ς = ἴσος (Nik. Ther. 359, 
Kallim. Ιου. 63); ἰσάκις gleichvielmal, ἰσαχῶς auf gleiche Arten; 
íco-o gleichmachen, Med. gleichkommen (Hom. nur Od. 7. 212 
isocalunv), ἴσω-σις f. das Gleichmachen, die Gleichung (Gloss.); 
ἶσά-ζω —  ἰσόω (Iterat. loa-ox-e-vo 1l. 24. 607); ἴσα-ίω gleich sein 
(Arat., Nik) — yisyó-v' ἴσον. βίωρ (lakon.)' ἴσως, σχεδόν. Ad- 
κωνες. ἴσσος γαλήνη»). ἰσσᾶσθαι κληροῦσθαι (Hes.) — ἰσό-θεος 
einem Gotte gleich, ebenso "Io-evógog (Il. 6. 197. 203); bei Aesch. 
is-agyuoos , ἰσο-δαίμων, σ-όνειρος, ἰσό-παις, ἰσό-πρεσβυς; bei Eur. 
lo-adsApog, do-dvenog; ebenso spätere Bildungen: lo-ayyslos, ἔσ-αν- 
doos, lo-anoorolog, ἶσο-βασιλεύς u.s. w. } 

(4 + Isa, α prothet.) alca (= n ion) f. gleicher Antheil, 
(dann überhaupt) das Zukommende, Gebürende, Antheil, Geschick, 
Schicksal), person. Alo« das ewig unabänderlich waltende Schicksal. 
— αἴε-ιο-ς vom (guten) Schicksal, d.h. zum Glück gesandt (Hom. 
nur Ἡ. 24. 376), αἰσιό-ο-μαι als günstige Vorbedeutung ansehen; 
ἐξ-αίσιο-ς ungebürlich, ungerecht, unbillig, κατ-αίσιο-ςς = αἴσιος 
(Aesch. Ag. 1598 D.), παρ-αίσιο-ς unglück-andeutend, -drohend (nur 
Il. 4. 381)?). — αἴς-ιμο-ς (κατ-αίσιμος Hes.) vom Schicksal bestimmt, 
dem Rechte gemäss, angemessen, schicklich, geziemend, ἀν-αισιμόω 
gebrauchen, anwenden, ἀναισέμω-μαί(τ) n. das Verwendete, die Kosten - 
(Her. 5. 31); κατ-αισιμόω verbrauchen. — (ᾱ- 16-vlo-c, α privat.) αἴς- 
υλο-ς unrecht, frevelhaft, gottlos (αἴσυλα᾽ ἁμαρτωλά, παράνομα 
Schol., xax«, ἄδικα, ἁμαρτήματα Hes., ὁ ἄδικος καὶ ἁμαρτωλός E. M. 
39. 30); ἀ-ής-υλο-ς (nur Il. 5. 876) —  αἴσυλος 5). 



— 91 — 

Brugman St. IV. 128. — Christ p. 262. — C. E. 381. — F. W. 
190. — Hoffmann Quaest. Hom. II. p. 47. — Kuhn KZ. II. 272 f. — 
Meister St. IV. 397. 402. — Misteli KZ. XVII. 119. — Windisch St. II. 
291. 45). — 1) C. E. l. c.: „abzulehnen ist die Vergl. von ἶσος mit Skr. 
vig-va-8 (d. i. vik-va-8) omnis". (Diese bietet auch PW. VI. 1256: „vishu 
vielleicht mit vicva verwandt.) — Savelsberg KZ. XVI. 370: wahrschein- 
lich W. vs trennen (statt der unbelegten mit -sh erweiterten Form vish 
disjungere, separare); daraus Skr. vt-shu vermittelst eines Suffixes -sw; 
Fıofo-s, eigentl. divisus. — 2) F. W. 1. c. vergleicht got. vis-a n. Meeres- 
stille. — 3) Vgl. G. Meyer St. V. 16 f. — 4) Döderlein nr. 429: = avafıoa. 
— F. Spr. 804: is suchen. — Lobeck Path. El. I. 99 zu dato. — 5) Vgl. 
Schaper KZ. XXII. 510. — 6) Vgl. Clemm St. III. 300 ff. (VIII. 73), wo- 
selbst andere Deutungen angeführt und widerlegt werden. 

S. 

sa Pronomen demonstrativum: der, dieser. Vgl. ta pag. 267. 
— Skr. sa, sa Pron. der 3» Person (nur im Nom. Sg. m. f. er- 
halten) dieser, der (auch zum Artikel abgeschwücht); er, sie (PW. 
VII. 451). 

ó, f| der, dieser, jener; er, sie, es; ὃ μέν, ὁ δέ der hier, 
der dort; der eine, der andere; dieser, jener; 0-de (Adv. ὦ-δε) 
pag. 319; ov-ro-g (Adv. οὔ-τω-ς) pag. 268; σ-ήμερον pag. 943; 
τ-ῆτες pag. 872. 

Altlat. Accusativ: su-m, sa-m, sö-s, sa-s (Enn. p. r. Vahl. Ind. 
: p. 229); sapsa —= i-psa pag. 448 (Enn. Ann. 372, Pac. Ribb. 

T. v. 324); Local: si-c (-c siehe pag. 152), altl. sei-c (C. I. L. 
818), si-ce (Plaut. Rud. 2. 4. 12) (von der Zeit auf die Art über. 
tragen) so, auf solche Weise, so sehr, dergestalt, dass; si-rem 
[Acc. der Beziehung] + pse [τε]. pag. 448] = si-rem-pse, si- 
rem-ps, st-re-ps, so der Sache nach ebenso, daher: ebenso, ganz 
gleich, desgleichen (eique omnium rerum siremps lex esto Tab. Bant. 
lin. 10; adversus ewn siremps lex jus causaque omnium rerum 
omnibusque esto Sal. ap. Front. 129)?) 

Ascoli KZ. XVII. 405 ff. — B. Gl. 401a; vergl. Gramm. II. 134. — 
Corssen I. 777. B. 290. KZ. IX. 158. XVI. 302 f. — C. E. 397. — Christ 
p. 117. — F. W. 192. — Kuhn KZ. I. 271. XV. 407. XVIII. 374 f. — 
Meister St. IV. 898. 4). 402. — Sonne KZ. XII. 276. — Windisch St. 
IL 286. 374 ff. 990 f. — Vgl. goth. sa der, s0 die, si sie, alin. sa, s&; 
Κα]. sí hic, si-ga nunc, si-de hic, si-st hic u. s. w. (Mikl. Lex. pag. 968 f.). 
— 1) Corssen II. 604. 847. 

88- untrennbare Partikel am Anfang eines Compositums: 
Verbindung, Gemeinsamkeit oder Gleichheit bezeichnend: 
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mit, zugleich. — Skr. sa (PW. VII. 453); ksl. sa-, su-, sü-; 
lit. θα-, sa-, su-; altpr. sen-. 

Sa. 

sa=d. — 6-, ἀ-, Ó-: ἁ- nur: ἆ-θρόο-ς (neben ἀ-θρόο-ϱ) 
zusammen, beisammen, vereinigt, geschaart e nur Plur.), &-za£ 
einmal (W. pag, pag. 457), ἅ ἄ-πας (pag. 95), a-nÀoog (pag. 501); 
& desto häufiger: ἆ-δελφειός (pag. ‚220), ἄ-κοιτις (pag. 156), &-Aoyog 
(pag. 832), ἄ-πεδος (pag. 472), a-talavrog (pag- 293); ὁ seltener: 
ὔ-ζυξ (poet. statt ὁμό-ζυξ) zusammengejocht, ὄ-θριξ (statt ὅμο-θριξ) 
mit gleichem Haar, gleichhaarig, (ö-fer-ns) οἰέτ-ης gleichalterig 
( beide Wörter nur Il. 2..765 Ὀτριχὰς οὗέτεας d. i. ἵππους), ὄ-πατρος, 
ὁ-πάτωρ von demselben Vater. 

sam — ép, Ev eins. — (£v-c) ei-c (ἔει-ς Hesiod. Th. 145) n., 
ἕν n., (Eu-ıe) μ- (à f. I einer, eines, eine (Gen. £v-0g, μιᾶ-ς, Dat. 
&v-(, μιᾶ, Acc. ἕν-α, Ev, ula-v)?); οὐδ-είς, und-eic auch nicht einer 
(geschweige denn zwei oder mehrere); Évi-aio- -s einfach (D. L. 7. 
35), ἔνι- aus einigemal ru ἔνικό-ς einfach (ἀριθμός Gramm., 
Singular), ἔνο-ειδής id. (Sp.); évó-o vereinigen, ἕνω-τ-ικό- -g ver- 
einigend, ἔνω-σις f. Vereinigung (Sp. ); ἄμ-ακις (kret.), ἄμ-ατις 
ἅπαξ (Hes.); (έμ-κ-ια, vgl. un-c-ia, ἐγ-κια, &y-ywx) ἴγ-για paphisch 
(elg Hes.)?). — (ἕν-καν-το-ν —) ἕ-κα-τό-ν 100 siehe pag. 337. 

sama (eig. Superl. von sa derselbe, der gleiche). 
ἅμα (dor. ἅμα) [Instz. ], Adv. zugleich, Prüp. zugleich mit, 

, sammt, gleich, wie, ἅμαι id. (Kall. Lav. Pall 75). — ἅμο (sttiseh), 
ἀμο durch den Begriff „eins“ als Indefinitum: „irgend ein“: ἁμο- 
$ev von irgend woher, von wo an (Hom. nur Od. 1. 10, Schol. 
ἀπό τινος u£govc, Plato Legg. 7. 798b ἀμόθεν yé ποθεν, Schol. 
ὅπως δήποτε), ἆμο-θεί (in. einem lakon. Dekret, Thuk. 5. 77 Boehme), 
ἁμοῦ, ἁμοῦ irgendwo, ἁμῶς, ἁμῶς, besonders ἁμωσγέπως, ἀμοῦ, 
ἁμοῦ, Gui, au, auf irgend eine Weise, irgendwie; ἅμν-δις (8ο].) 
zugleich, zusammen, haufenweis. — οὐδ- -αμό-ς — οὐδείς, οὐδαμῇ 
(οὐδαμά Acc. Pl. poet. ), οὐδαμοῦ, οὐδαμῶς, nirgends, auf keine 
Weise, keineswegs, οὐδαμό-θεν von nirgends her, οὐδαμό-θι nir- 
gends, οὐδαμό-σε nirgends hin; οὐδαμ-ινό-ς nichtswürdig, nichtig 
(Comp. οὐδαμιν-έσ-τερο-ς) Sp., οὐδαμινό-τη-ς (τητ-ος) f. Nichtswürdig- 
keit (Eust.); ebenso: unb-apó-c, μηδαμῇ, μηδαμοῦ, undauös, unda- 
µό-θεν, undauo-Hı, undauo-os, µηδαμινό-ς (ἄτιμος Hes 

sama-tha [-tha Suffix, Benfey Wurzell. II. 30, sma-tha, Skr. 
smat zusammen, zugleich, mit, sammt, andere Ausspr. sumat PW. 
VIL 1094. 1382: σµα-θα, oua-ra, vgl. πυθ-μήν, πύνδ-αξ durch 
den Einfluss des Nasals C. E. 516]: µε-τά [Instrumental]?) Präpos. 
a) mit Dativ (nur poet., bes. episch) mit, inmitten, sammt, zwischen; 
b) mit Gen. id., mit, mittelst (Mittel), gemäss, nach; c) mit Acc. 
mitten unter, nach, zu; Aufeinanderfolge im Raume und in der 
Zeit: nach, hinter her, hinter, nach, danach (post); Werth, Rang: 
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nächst, zunächst, nach; Gemässheit: nach, zufolge, gemäss; Adverb: 
zusammt, dazu, ausserdem, hinterdrein, hernach, darauf. In der 
A usammensetzung : Gemeinschaft (µετ-έχω), Zwischensein (µετα-δόρ- 
og, -δήμιος), Folge (µέτ-ειμε, µετα-κλαίω), Richtung (µετ-οίχοµαι), 
Umkehr, Umwandlung (µετα-στρέφω., -βάλλω). — µέτα-ζε hinterher, 
hinterdrein (h. Merc. 159, Hes. O. 396, B. A. 945); µετα-ξύ (= Eóv) 
dazwischen (Hom. nur Il. 1. 156) inzwischen, bis dahin, wührend 
[mit dem Partieip]*), µεταξύ-τη-ς (τητ-ος) f. das Dazwischensein, 
der Zwischenraum (Nikom. harm. 11. Sext. Emp. adv. astr. 78). — 
(µετα-κι-αι) μέτα- ccoı f. Lämmer mittleren Alters (nur Od. 9. 291 
χωρὶς μὲν πρόγονοι Frühlinge, χωρὶς δὲ µέτασσαι Mittlinge, χωρὶς 
ὃ) αὐθ) ἔρσαι Spütlinge, neugeborene Lämmer), Neutr. τὰ μέτασσα 
das Später Gewordene °) (Adv. h. Merc. 125 ὡς ἔτι νῦν τὰ μέτασσα 
πολυχρόνιοι πεφύασιν wie sie [die Rindshäute] jetzt ‘noch in der 
Folgezeit langdauernd vorhanden sind). 

ὅμο. — Öyuö-c gleich, ähnlich, einerlei, gemeinsam, gemein- 
schaftlich, Adv. ὁμῶς (poet.) zusammen, zugleich, zusammt,, gleicher 
Weise, ebenso, ὁμοῦ (poet. ὁμῇ) zusammen, zugleich, ὁμό-θεν aus 
demselben Orte her (Hom. nur Od. 5. 477), aus der Nähe, comi- 
nus, ὁμό- -σε nach demselben Orte hin (Hom. nur Il. 12, 24. 13, 
337), ὁμό-ω vereinigen, verbinden (Hom. nur ὁμωθῆναι φιλότητι 
ll. 14. 709); ὅμως Conj. gleichwohl, dennoch, doch (Hom. nur Il. 
12. 393). — ὃμο-ῖο-ς ion. altatt., ὁμοί-ἴο-ς ep. Nbf. m. n., ὤμο- 
0-5 neuatt., gleich, ähnlich, gemeinsam, allgemein, Adv. ὁμοίως 
auf gleiche Weise, ὁμοιό-τη-ς (τητ-ος) f. Aehnlichkeit; ὁμοιό-ω gleich 
u. &. w. machen, Med. sich gleichstellen, sich vergleichen (Hom. 
nur Inf. Aor. Pass. ὁμοιω-θή-μεναι Il. 1. 187. Od. 3. 120), ὅμοιω- 
T-4X0-c zum Gleichmachen u.s. w. geschickt, gehörig, ὁμοιω-τή-ς 
m. der Aehnlichmachende, Bildner, ὁμοίω-σι-ς f. das Aehnlich- 
machen, Vergleichung, önolo-we(r) n. das Gleichgemachte, Abbild, 
Gleichniss, ὁμοιωματ-ικό-ς — ὁμοιωτικός; ὁμοιά-ξω gleich sein, 

gleichen (N. T.). — ὅμα-δόν im Ganzen, zusammen (Lex.); ὁμ-ἄ-ς 
(άδ-ος) f. Gesammtheit (πάντες καθ΄ ὁμάδα alle insgesammt Sp.). 
— (öue-jo, -δο) ὅμα-δο-ς m. (lärmendes) Zusammensein — Ge- . 
tümmel, Lärm®), ὁμαδέ- - durch einander lärmen (Od. stets von 
den Freiern, Schol ὁμοῦ ἀναφωνεῖν), ὁμαδ-εύ-ω versammeln (Hes.). 
— όμα- λό-ς gleich, gleichmässig, eben, glatt (Hom. nur Od. 9. 
327), ὁμαλ-ής id. (Xen. An. 4. 6. 12, Plat. Krit. 118a und Sp.), 
ὁμαλῇ — ὁμοῦ (Hes.); ὁμαλό-τη-ς (τητ-ος) f. Gleichheit u. s. w.; 
ὁμαλ- -ίζω gleich u. 8. w. machen (intr. gleich u. s. w. sein, Sp.), 

Ó ὁμαλι-σ-μό-ς m. das Gleichmachen u. s. w. (gleichmässige Aussprache, 
Gramm.), ὅμαλι-σ-τήρ m. Werkzeug zum Gleichmachen, ὁμαλίσ-τρα 
f. id., ὁμάλισ-τρο-ν n. id.; ὁμαλ-ύνω ebnen, glätten (τὰς κινήσεις, 
αὐτῶν ὑμαλυνθεισῶν noyyle }ίγνεται Plat. Tim. 45e). — (άμ-ιλα, 
ἁμ-ιλ-α) ἅμ-ιλ-λα f. (Streben nach Gleichheit) Wett-streit, -kampf, | 
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-eifer”), ἁμιλλά-ο-μαι wettkämpfen, wetteifern, sich beeilen (Fut. 
ἁμιλλή-σο-μαι, Aor. Pass. ἡμιλλή-θη-ν; Aof. Med. ἐξ-αμιλλή-σα- -MEVO-S 
Eur. Hel. 1471 und Plut. Arat.), ἅμιλλη-τ-νό-ς zum W. geh., ἁμιλλη- 
τήρ m. Wettkämpfer (τροχοὺς ἁμιλλητῆρας ἡλίου Soph. Ant. 1065 Schn. 
wettrennende Räder des Sonnenwagens, dann sp. Dicht.), ἁμιλλη- 
τήρ-ιοι ἵπποι Rennpferde (Aristid.), ἁμιλλητήρ-ιο-ν n. Kampfplatz 
(Suid.), ἁμιλλή-ματ-α γάμων (Soph. El. 493 Schn. , Liebesrausch", 
‚Pape: Kampf der Vermühlung; Schenkl: lüsternes Verlangen nach 
der Ehe). 

sümi gleich (gleichgetheilt, d.i. halb) — fju- halb (in Zu- 
sammensetzungen ) 5): nm-ayıog halb heilig, ἡμι-βάρβαρος Halb- 
barbar, nul- γυμνος halb nackt, ἡμί-δουλος Halbsklave, ἡμι έλλην 
Halbgrieche, ἡμί-θεος Halbgott u. 8. w.; älteres ἁμι- erhalten in: 
ἁμί-ονο-ς (&ol., E. M. n ἅμι-συ (Theokr. 2. 95), ἅμι-όλιον (Archim. 
de plan.). — ἥμι-ευ-ς, ἡμί- σεια (ion. ἥμι-σέα), ἦμι-συ halb, zur Hälfte 
(Gen. ἡμί-σεος, contr. ἡμί-σους Plut., Nom. Acc. Pl. m. ἡμί-σεις, 
lon. -σεες» -σεας» n. ἡμί-σεα, N. T. dul- ση); Subst. ἡμίσεια (μοΐῖρα) 
die Hälfte, ἥμισυ (μέρος) id., PL τὰ ἡμίσεα (Adv. ἡμισέως zur 
Hälfte); ἡμισύ-δουλος — ἡμίδουλος (Man. 4. 600), ἡμισύ-τριτον 91/9 
Hes. (ἕβδομον ἥμισυ 6!'/, u.s. w. Prisc. 2. p. 395). 

8A. 

Sama — semo, später simo. — sem-per (-per siehe pg. 491) 
durch das Ganze — immer, jederzeit; (*sempe[r]-ter-nu-s) sempi- 
ter-nu-s (vgl. noc-hur-nu-s pag. 424)?) immer während, beständig, 
ewig (Adv. -no, -ne), sempiterni-ta-s f. beständige Dauer, Ewig- 
keit (App., Claud.); semper-florium n. Immergrün, Hauslab, semper- 
vivus immer lebend (als Subst. f. und n. — semperflorium). — 
(* sem-ctéli , * sen-culi, Dem., vgl. homun-culu-s; g statt c vgl. quadrin- 
genti u.s. w.) sin-güli (Sing. selten z. B. Plaut. Cist. 4. 2. 34 
vestigiwm) einzeln, ein einziger, je Einer, Einer nach dem Andern 
(Adv. *singulu-lu-s, singil-l-a-ti-m, poet. singultim einzeln); singul- 
äri-s, -ariu-s (singilläriu-s Tert.) zum Einzelnen gehörig, einzeln, 
vereinzelt, einzig in seiner Art — ausserordentlich, vorzüglich 
(grammat. -aris Singular), Adv. singulari-ler, singulari-ta-s (ttis) 
f. das Einzelnsein, Alleinsein, Singular (Charis. I. p. 72), die Zahl 
Eins (Marc. Cap.); (sem-plic) sim-plex (pag. 520), sim-plu-s, simpl- 
äri-s (pag. 508); sin-cin-iu-m (pag. 109). — (simo, Local *simoi 
Simi — ὁμοῦ zusammen + Suffix íws, vgl. in-tus, sub-tus, fundi- 
tus u. 8. w.) simi-tus, simi-tur (s zu r), simi-tu (s abgefallen, vgl. 
inter-dius, -diu) altlat., zusammen befindlich (Or. inscr. 2868, 
Ritschl Anth. lat. coroll. p. ΧΙ. 19, Rhein. Mus. XIV. 399)!?). — 
*semo-lo (vgl. ὅμα-λό-ς pag. 97 3): semo-l altlat., söme-l einmal, 
ein einziges Mal; übertr. (Reihenfolge) einmal, das erste Mal, erst- 
lich, (abs.) zum ersten Male; (= ἅπαξ) auf einmal, mit Einem 
Male, sogleich, zugleich; Símu-l zugleich, zusammen (simul atque, 
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simul ac sobald als); simul-ta-s (tali-s) (Streben nach Gleichheit, 
vgl. &-uwA-je pag. 973) f. Rivalität, Zwist, Spannung, Wettkampf, 
Wettstreit; (semo-la-re) stmü-lä-re ühnlich machen, abbilden, zum 
Schein äussern, vorschützen, heucheln, Adv. simulä-te zum Schein, 
mit Verstellung, simula-t-íli-s nachgeahmt (Venant.), simula-cru-m 
n. Abbild, Bildniss, Schatten-, Traum-, Trug-bild, simulä-tor (tor-is) 
m. Nachahmer, Nachbildner, Heuchler, -trix f. Umbildnerin (Circe, 
Stat. Th. 4. 551), simula-ti-o(n) f. Schein, Vorwand, Verstellung, 
Heuchelei, simula-men (min-is) n. Nachahmung, simulamen-tu-m n. 
Täuschung. — (semo-li) SsmY-li-s (Adv. -ter) ähnlich, gleich (Comp. 
Sup. simil-ior , simil-Iimu-s), simili-ta-s, -tu-d-o f. Aehnlichkeit, Gleich- 
heit, (übertr.) Nachahmung. — (?)sImi-a f. (Nbf. u-s, m.) Affe!) 
Demin. simiö-Iu-s, (*simi-nu-s) simi-n-inu-s vom Affen (caput, herba 
Affen-kopf, -kraut). 

semi- (= ἡμι- pag. 974)9). — semi-, sem- (vor Vocalen), 
se- (verkürzt) halb, semis (Indecl.) halb, die Hälfte (Sp.); semi- 
animi-s (u-s) halb entseelt, halb todt, halb lebendig, semi-barbarus 
halbbarbarisch, semi-circulus Halbkreis, semi-deus Halbgott u. s. w.; 
sem-ésu-s halb verzehrt (semi-esu-s Verg. A. 3, 244. 8, 297), 
sem-is (pag. 10), sem-uncia '/, Unze (vgl. pag. 12); se-sconcia (ibd.), 
se-libra !/, Pfund, se-mestris (pag. 655), se-modius (pag. 656); sin- 
ciput (pag. 113) 13). 

Benfey Wurzell. I. 389. — B. Gl. 401a. 403a. 408a. 409b. 418a. — 
Bugge KZ. XX. 46 f. — Clemm St. VIII. 91. — Corssen I. 815. 876. 419. 
II. το. 72. 187. 273 f. 300. 356. 362. 416. 419. 643. 852. B. 22 f. 349. 
890. 400; KZ. V. 108 f. XI. 412. — C. E. 322 f. 325. 394 f. — F. W. 
192. 197. 402. 494. 496. — Kuhn KZ. I. 131. IL. 128 f. 267. — L. Meyer 
KZ. V. 161 Π. 383. VIII. 129 ff. — Savelsberg KZ. XVI. 62 ff. — Schaper 
KZ. XXII. 523. — 1) L. Meyer KZ. l c. — Dazu C. E. 395: „doch 
bleiben erhebliche Zweifel übrig“. — B. Gl. 64b: ema pron., is, hic, 
iste, tlle; év abjecta vocali finali. — Lottner KZ. V. 396: ja-na = é»(o). 
Dagegen nimmt ders. diese Deutung KZ. VII. 36 zurück und stimmt mit 
L. Meyer überein. — Schleicher Comp. 8. 257: εἷς, Ev vom St. san, µία 
= samjäa, smja. — Vgl Kuhn KZ. XV. 308: „ich möchte die Ver- 
mauthung aussprechen, dass der unregelm. Accent des Gen. μιᾶς aus einer 
Zeit zu stammen scheint, wo das ı noch ein Halbvocal j war“. — 
2) C. E. 703. — 3) Benfey Lex. und L. Meyer KZ. VIIL Ἱ. c. — Vgl. 
dazu C. E. 209, der Benfey's Vermuthung ,,ansprechender'* nennt als 
jene Pott's (KZ. VI. 101 f.: aus Skr. ama mit Aphürese des a). (Vgl. 
noeh ausser den dort angeführten Stellen Kuhn KZ. XV. 408). — F. W. 
145. Spr. 195: mata Prüp. mit. — 4) Vgl. Gerland KZ. IX. 66. — Ebel 
KZ. IV. 207: etwa ein Locativ? — 5) Vgl.: Ameis-Hentze ad 1l. c. C. E. 
l c. Ebel KZ. IV. 207. Grassmann KZ. XI. 29. — Dagegen nehmen 
das Suffix -zjo = Skr. tja an: Ebel KZ. I. 802. Misteli KZ. XVII. 171. 
XIX. 117. — 6) Sch. W. und 8. W. s. v. Vgl. Phil. Mayer Synon. II. 
p. 19. — Anders Düntzer KZ. XV. 361: ὁμ onomatopoetisch ; vgl. ὁμάζω 
vom Geschrei der Panther und Büren. [Erst Zenodot.] — 7) F. W. 494. 
— Pape W. s. v.: ἅμα, nicht mit /1g zusammengesetzt, wo Mehrere 
etwas zusammen thun. — Misteli KZ. XVII. 177: «u-ià-j«, ἵλη Schaar, 
εἶλειν drängen (vgl. noch KZ. XIX. 119 f). — Walter KZ. XII. 413*: 
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mar, mal kämpfen, Skr. malla pugil; ἄ-μιλλ-α. — 8) Vgl. noch‘: Allen 
St. IIl. 228. Benfey I. pag. 389. Kuhn KZ. VIII. 70. Pott I. 835. KZ. 
VI. 248. Savelsberg KZ. XVI. 63*). Schweizer KZ. VII. 150. — Zu 
ἧμι-συ vgl. Bopp Vergl. Gramm. Il. $. 308: -συ = Skr. sva (suus), im 
Zend = Theil: thri-shva Dritttheil, cathru-shea Viertheil; ἥμι- gv-g be- 
deutet also „einen gleichen Theil habend“ und das einfache nuı bloss 
„das Gleiche“. Savelsberg KZ. XVI. 370: -συ — Skr. su (ip-su, dit-su, 
vi-shu). — 9) Corssen B. 395 und Goetze St. Ib. 154. — 10) Corssen I. 
245. 376. 811. II. 79. B. 22 f. 400. KZ. XI. 425. — Ebel KZ. V. 239 f.: 
similur = simic-i-tur — Skr. samjak, samic. Dagegen Corssen B. 1. c.: 
„dann musste *simiec-tus, durch Verschleifung des Halbvocals *simec- 
tus werden, aber nicht *simictus, simitus". — Schweizer-Sidler KZ. IV. 
62 vermuthet: simi- tur-[nus] adverb. Dativ oder Local, vgl. diu-tur-nus. 
— Vgl. noch Bugge St. IV. 350. — 11) C. E. 323 mit ?. — Weiteres 
wurde bezüglich dieses Wortes nicht gefunden. — 12) Vgl. C. V. Il. 178. 

1) SA streuen, sieben, sien. — Nebenform 81. Vgl. 
Καὶ. sé-j3, lit. séjw; goth. saian, alis. sajan, ahd. sajan, mhd. 
saejen, nhd. sden, engl. sow u. 8. w. 

858. 

(ά-ω sieben (nur 3. Pl. σῶ-σι Her. 1. 200), «ή-θ-ω (Sp.), 
ältere Nbf. ἤ-θ-ω, ἠθ-έ-ω (c — ' wegen der folgenden Aspir., 
vgl. ἔχω) sieben, seihen, schütteln (Aor. ἦσα Steph. Thes. aus 
Hippokr., Med. ἠθή-σα-το Nik. Al. 324, Perf. Part. ἠθή-μένο-ς von 
Plato an); Verbaladj. σή-σ-τό-ς gesiebt, gesichtet; σητ-άν-ιο-ς; 
-ειο-ς id.; Cij-C-Tpo-v n. Sieb (Hes.); ἠθ-μό-ς m. Sieb, Trichter, 
Demin. ᾖθμ-άριο-ν n, ἠθμο-ειδής» ἠθμώδης nach Art eines Seih- 
tuches, porös; ἠθ-η-τή-ο, -τήρ (τῆρ-ος) m. = ἠθμός (Sp.), ἠθητήρ- 
ιο-ς zum Siebe u.s. w. geh., geschickt, ήθη; -μα(τ) n. das Durch- 
geseihte (Sp.); ἠθ-ήνιο- v, -ἄνιο-ν n. = ἠθμάριον; ᾖθ-ίζω — ἤθω 
(Galen. |. d.), ἦθι-σι-ς f. das Sieben u.s. w. 

si. 
(*si-mala Mehl, Art Mehl) t-po tá τὸ ἐπίμετρον τῶν ἀλεύρων, 

ἐπιγένημα ἀλετρίδος, καὶ ἀπὸ τῶν ἀχύρων Ἰχνοῦς. καὶ περιουσία 
(Hes.); {μαλ-ί-ς ((δ-ος) f. eine Mühlengottheit (Tryphon ap. Ath. 
14. 618e), Demeter bei den Syrakusanern (ibd. 3, 1092. 10, 
416e)*). — Formen des N. T.: σι-νίο-ν͵, σινία-τρο-ν, σινια-τήρ-ιο-ν 
n. Sieb, σινιά-ζω sieben, σινία-σ-μα(τ) n. Abgang, Spreu. 

(* sai-mant Seim, Fltissigkeit): (ef-uovr, al-uer) αἷ-μα n. Blut, 
Blutvergiessen, Geblüt, Geschlecht °), afuer-ı0-v n. ein wenig Blut 
(Sp.); αἵματ-ικό-ς B. enthaltend, efuer-i-n-s (fem. i-n-6), aluar- 
ıv0-5, αἵματ-ηθό-ς, αἵματ-ό-ει-ς, αἷματο-ειδής; . αἱματώδης blutig; 
αἵματ-ό-ω, -ίζω mit B. beflecken, α[μάτω-σι-ς f. Verwandlung in 
Blut (Med.); αἵματ-ία f. die Blutsuppe der Lakedämonier (Poll 
6. 57); αἵματ-{-ς ({δ-ος) Purpurkleid. — αἷμον: av-alumv blutlos (Il. 
5. 342 und sp. Dicht.); αἱμο[ν]: ἄν-αιμο-ς blutlos, ὅμ-αιμο-ς bluts- 
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verwandt, σύν-αιμο-ς id., Subst. Bruder, Schwester (Trag.), afuo-w 
— αἱματό-ω (Hippokr.), αἴμο-ειδής, αἱμώδης —= αἱματοείδης; ala: 
(αἷμ-ακ-ω) αἱμάσσω blutig machen, werden, (intr.) bL sein, αἷμακ- 
τό-ς mit B. befleckt (Eur. I. T. 630), αἵμαξι-ς f. Blutentziehung 
(Med.); efu-&-c (άδ-ος) f. Blutstrom (Soph. Phil 696, Schol. 7 
τοῦ αἵματος ῥύσις): alu-neo-g, αἷμ-αλ-έο-ς blutig‘); αἷμ-ών-ια σῦκα 
blutrothe Feigen (Ath. 3. 76.b). 

δα. 

sa. — (351 -9-ὅγε, vgl. si-stere, bi-bere, gi-gnére; * si-r-ére) S6-T-Öre 
(Perf. se-vi, sér-ui Enn. ap. Prisc. 10. p. 900) säen, pflanzen, aus- 
streuen; (übertr.) erzeugen, hervorbringen; Part. sä-tu-8 gesäet 
u. 8. W., säl-ivu-s was geslet, gepflanzt wird; sd-fu-s (fus) m. Saat, 
Pflanzung, (übertr.) Erzeugung, sä-ti-ö(n) f. das Säen, Pflanzen, sä- 
tor (for-is) m. Säer, Pflanzer, Erzeuger, Urheber, satör-iu-s zum 
Säen, Pflanzen geh.; pro-sa-trix f. Erzeugerin (Gloss. Isid.) — 
(*sd-e-lor-nu-a der Säer) Sa-tur-nu-s (Saeturmws auf einer alten 
Gefüssinschrift) m. alter König von Latium, später Gott des Acker- 
baues und geselliger Einrichtungen (agrorum cultor habetur, nomi- 
nalus a saíu, lenensque falcem effingitwr, quae est insigne agricolae, 
Festus p. 325)°), Saturn-iu-s zum S. geh., saturnisch, (Subst.) Sohn 
des S. (Jupiter, Pluto), Saturn-ia f. Juno, Stadt in Etrurien, in 
Latium, Saturn-ali-s zum S. geh., -ali-a n. Pl. das Fest des S., Satur- 
nalien, Saturnal-ic-iu-s zu den S. geh.; Saturn-inu-s röm. Bein. 

(sa) se. — s6-men (min-is) n. Samen, Setzling, (übertr.) Stoff, 
Ursache, semin-äli-s zum 8. geh., pflanzenartig (-alia n. Pl. Saat, 
Tert.), semin-äriu-s id., Subst. -ariu-m n. Pflanzschule, Baumschule, 
semin-Osu-s samenreich; (*semin-u-s) seminü-re == serere, seminä- 
tio(n) f. == salio, seminä-tor m. = sator; semin-iu-m n. Samen 
zur Zeugung von Geschöpfen; (meton.) Race (vgl suo semine semi- 
nioque Lucr. 3. 746); semen-ti-s f. Saat, Aussaat, Saatzeit, sement- 
äre Samen bringen, sich besamen (Plin.), sementa-ti-(n) f. = 
satio (Tert.), sement-wu-s zur Saat, Saatzeit geh.; Se-m-o(n) m. alte 
-Saatgottheit, Semön-ia f. id. (Macrob. Sat. 1. 16); Se-ja f. 14.5), 
Seju-s röm. Name, Sej-änu-s Sohn des Sejus (L. Aelius S., Sohn 
des Sejus Strabo, der gewaltige praefectus praetorio des Tiberius); 
Con-si-v-iu-s m. Bes&er, Bein. des Janus, Consiv-a, -ia f. Bein. der 
Ops. — (*se-ctlu-m, dann ae als Schriftzeichen eines nach e hin- 
lautenden à, vgl. saepes pg. 988) Sae-eiilu-m, sae-ciu-m n. Saat, 
Geschlecht, Generation, Menschenalter, Zeitalter, Jahrhundert (vgl. 
Il. 6. 146 οἵη περ φύλλων γενεή, τοίη δὲ wal ἀνδρῶν, hominum 
saecla, zum Gedanken vgl. Jesus Sirach 14. 19)"); saeculäri-s zum 
saec. gehörig (ludi saec., regelm. alle 100 Jahre gefeiert); zeit- 
lich, weltlich, heidnisch (homines, historia, exempla) Eccl 

si sien, pflanzen — gründen, setzen, legen?). 
SY-n-ére (vgl ᾖ-η-ἔγε, cer-n-ére u. 8. w.) urspr. setzen, legen 

Vanióek, etym. Würterbach. 02 
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(noch im Part. erhalten), dann: Satzung, Festsetzung machen — 
erlauben, zulassen, gestatten (Perf. si-vi; alte Formen: Perf. sii, 
sini, sistis, Conj. siris u. 8. w., Plusqu. sinisset, sissel u. s. w.). — Part. 
SY-tu-8 (vgl. Skr. dva-sita der sich niedergelassen hat, wohnhaft, 
n. Wohnplatz PW. I. 493) gesetzt, gelegen, liegend, befindlich 
(vgl. noch veterem aram Druso sitam, Tac. A. 2. 1); si-tu-s (tus) 
m. das Hingelegtsein, das Liegen, die Lage; (der durch langes 
Liegen erzeugte) Rost, Schimmel, Moder; (übertr.) das Modern, Hin- 
welken, Verwesen. — (*port-, * por-, *po-) *po-sinere, *po-snerc, PO- 
nére nieder-legen, -setzen, -stellen, -lassen, hinlegen, irgend wohin 
thun, bringen (Perf. po-si-vi Plaut., po-seivei C. I. L. I. 551, po- 
sierunt Or. inscr. 5061; dann erst mit und in dem Hexameter 
*no-sivi, *po-svi, pó-sui); Part. po-sifu-s = silus (po-stu-s, de- 
positus, dis-postus u. s. w. Lucr.)?); posttivu-s gesetzt, gegeben 
(nomen im Adj, das im Positiv steht); posilu-s (fus) m. Stellung, 
Lager, posi-türa f. id. (Interpunction, Gramm.), posi-ti-ö(n) f. das 
Setzen, Stellen; (metaph.) das Setzen, Gebrauchen eines Wortes 
(µετωνυµέα est nominis pro nomine positio Quint. 8. 6. 23), das 
bejahende Setzen, Bejahung; übertr. (rhetor.) Thema, Thesis, 
(gramm.) Endung, (metr.) Niederschlag im Tacte, Position (Stellung 
des kurzen Vocals vor 2 Cons., wodurch er lang wird), posi-tor m. 
Errichter, Erbauer (Ovid.); (im-posi-, im-pos-) im-pó-menta (quasi 
imponimenia, quae post cenam mensis imponebant Paul. D. p. 108. 18). 
— de-sinöre (de-sivi, -sü, contr. desisse, desissem) absetzen = 
ablassen, unterlassen, (neutral) aufhüren, endigen, schliessen; Part. 
de-situ-s; desitu-s (lis) m. das Aufhören (spirilus Jul Val r. g. 
Alex. 3. 87); desivare (desinere Paul. Ep. 72)!9). 

si sieben: simala (vgl. pag. 976 {μαλ-ια) SYmila f. feinstes 
Weizenmehl [daher deutsch: Semmel, böhm. zemle, zemlicka Semmel, 
£emlovka Semmelmehl], simil-a-g-0 (inis) f. 14.3). 

Bugge KZ. XX. 137 ff. — Corssen I. 306. 417 f. II. 249. 427. — 
C. E. 882f. — Delbrück KZ. XXI. 77. — F. W. 408 f.; Spr. 371. 375. 
— Grassmann KZ. XVI. 109. 111. 118. —  Lottner KZ. ΥΠ. 164. — 
L. Meyer KZ. VIII. 249. — Savelsberg KZ. XXI. 204. — Walter KZ. 
XII. 408. — 1) C. V. I. 374. 377. T). Il. 8483 f. — 2) F. W. 495. — 
3) F. W. 406, Spr. 875 (Grundform saima). —  Corssen KZ. X. 149, 
Christ Lautl. p. 109. 139 und Ebel KZ. V. 67: ἆσ-ιμα (vgl. Skr. asan, 
altlat. assir, asser). Dazu C. E. 400: „was mir sehr unsicher scheint". 
[Eine andere Deutung dieses doch so häufigen Wortes wurde nicht 
gefunden]. — 4) Bugge KZ. XX. 46: Suffix -αλεο wahrscheinlich = αν/ο. 
— 5) C. E. l. ο. — Vgl. noch: Savelsberg KZ. XXI. 204. Schweizer- 
Sidler KZ. III. 385. IV. 65 ff. XVI. 189. XVIII. 305 [möchte in ihm kein 
anderer als der altindogermanische zeugende Sonnengott Sacitar zu 
suchen sein; PW. VII. 844: Antreiber, Beweger, Beleber, Name eines 
Gottes; Sonne]. — Anders F. Spr. 148: (?)Saetur- = Σωτήρ, Σαωτήρ 
von (save-0, save-re) = σαόω (caJKo-jo), Fut. σαώ-σω. — 6) Corssen KZ. 
III. 298: se-men = se-si-men, Se-ja = Se-sia. — Anders wieder: Auf- 
recht KZ. I. 230. Kuhn KZ. VI. 157: se-men == seg-men, Se-ja = Seg-ia. 



— 979 — 

— f) Bogge KZ. XX. 138f. — Loliiner KZ. VII. 49. — L. Meyer ΚΖ. 
l c. — Vgl. C. E. 1. c.: Bücheler bei Polle de artis vocabulis Lucre- 
tianis p. 57 stellt auch sae-clu-m als Saat, Geschlecht hieher, nicht ohne 
Wahrscheinlichkeit. — Anders Corssen I. 378: si binden; sae-culu-m 
Verbindung machend, verbundenes Wesen, Verband von Jahren oder 
von lebenden Wesen, Zeitalter, endlich die runde Zahl von 100 Jahren. 
-— Dazu Schweizer-Sidler KZ. XVIII. 304: „sehr hübsch und, wir meinen, 
auch unanfechtbar. Erwähnung und allfällige formelle Widerlegung 
hätte die Erklärung Mommsen’s (hinter seiner röm. Chronologie), der 
saeculun aus saepiculum von saepire genommen hat, verdient". — Dazu 
der Verf.: Erwähnung hätte es auch verdient, dass dieser Gelehrte die 
erwähnte Deutung selbst bereits KZ. XI. 72f. vorgebracht hat: „neben 
söpes, σηµός scheint e bewahrt in saeculum „Kreis“, zugleich lebender 
Wesen“. — Ueber die wohlverbürgte Schreibung mit ae (nicht seculum) 
siehe Corssen I. 325 und Brambach’s Hülfsbüchlein für lat. Rechtschr. 
— 8) Corssen I. 280. 419 f. 650 f. — Goetze St. Ib. 169. — Schweizer- 
Sidler KZ. XIX. 802. — F. W. 1067: sa-ta Part. von sa: si-tu-8, po- 
situs; dagegen ibd. 194: sinere, ponere gu san, sa gewähren, würdigen, 
geruhen, zulassen. — sino zu san (geben, lassen) stellt auch Ebel Kz, 
V. 289 (vgl. homer. dog in der Anrufung der Götter); dagegen: Benfey 
Wurzell. r 890 ff. zu si, ἵημι, werfen, lassen, legen; C. V. I. 122 zu as 
werfen: s-ino; Kuhn KZ. IV. 88. 77 zu svi (vgl. ahd. svi-nan tabescere) 

,urspr. schwach sein, liegen; dann: geschehen lassen, dulden. — Zu 
pono stellen eine Wurzel pos auf: Froehde KZ. XXII. 262 (pono für 
posno, Bildung wie degunere) und Lottner KZ. V. 240. VII. 188 (postus 
= ahd. festi, goth. fastan, observare, altnd. fastr). — 9) Vgl. Corssen II. 
588. — 10) Vgl. C. V. II. 184. 

2) SA sättigen. — Vgl ksl syis salur, syt$ satietas, lit. 
soti-s Sättigung; goth. satha-s satt, sotha-s Sättigung (Mikl. 
Lex. 968). 

sa. — (8α-ω, &-jw) &-w (ep.) süttigen, Med. sich sättigen!) 
(nur Präs. Inf. ἄ-μεναι, Fut. Inf. ἄ-σειν, Aor. Opt. ἄ-σαν-μι, Conj. 
&-cy, Inf. ἄ-σαι; Med. Fut. ἄ-σε-σθε, Aor. Inf. ἄ-σα-σθαι; [dann 
&-0-u£v, ἠ-ο-μεν und mit Umsprung der Quantität] ἔ-ω-μεν Il. 19. 
402?], Hes. Se. 101 ἄαται πολέμοιο); ἄ-α-το-ς» hom. contr. ἆ-το-ς 
(πολέμοιο, μάχης, δόλων ll. 6mal, Od. 1mal) ungesättigt — un- 
ersättlich; (ἀ-δ]ην, ᾱ-ὃδην) Gonv (IL 5. 203), ἅδην (auch ἄδην) 
(adverb. Accus.) zur Sättigung, zur Genüge, zum Ueberdruss, satt- 
sam, genug (ἐς κόρον, δαψιλῶς Lex.)?); ἄδ-ος (ἄδ-ος) n. Sättigung, 
Ueberfluss (Il 11. 88); ἆδ-αῖο-ς reichlich (Sophron bei Hes.); 
’Adaio-s, ’Adöcio-; maked. Name, "4ófa-c ein Sikyonier (Xen. Hell. 
7. 1. 45), ᾽Αδέα f. Tochter der Kynane, später Eurydike genannt, 
Gemalin des Arrhidäus®). 

ο φα-ίδ).--- sä-t, sät-i-8 sattsam, gentigend, hinreichend (Comp. 
sat-ius); satisne, satin; (*sat-ia) sat-ie-s, (satia-ti) satia-s (a-tis) f. 
Hinlänglichkeit, Genüge, satie-ta-s f. id. Sättigung, Ueberdruss, 
Ekel; satia-re sättigen, satt machen, übersättigen, Pass. satt haben, 
überdrüssig sein, Adv. satid-e zur Genüge, sattsam; sat-ür (ra, 

62* 
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-iru-m, vgl. cic-ur pag. 102) satt, gesättigt, vollauf versehen, reich- 
lich, reichhaltig; satura (erg. lanx) f. reichlich gefüllte Schale, 
Fruchtschale, daher Gemischtes, Gemengtes, Allerlei (per saturam 
bunt durcheinander, ohne Ordnung), Satür-iu-s róm. Eigenn., safuri- 
(a-s f. Sattheit, Sättigung, Fülle, satwra-re = satiare, satura-ti-m 
(κατακόρως Gloss. Gr. Lat.), satwraü-ti-o(n) f. Sättigung ( pont 
saturä-tor m. Sättiger (id.), satwrü-men n. Sättigung (Paul Nol.), 
saturü-bili-s (χορταστικός Gloss. Gr. Lat.); Demin. saíul-lu-s (Varro 
r. r. 2. 2. 15), satwlla-re sättigen (Varro ap. Non. p. 171. 16). 

C. E. 631 f. 673 £.; C. V. II. 69. — L. Meyer KZ. XXII. 467 ff. — 
Pott IL.* 858, W. I. 440. — Verner KZ. XXIII. 101. — 1) Zu W. av: 
PW. I. 465 (av, &w, aveo). Christ p. 265. F. W. 17. 429. Dagegen 
C. E. 390: „ich würde beistimmen, wenn nicht sa-tur, sa-ti-s uns andere 
Wege empfóhle". — Noch anders Sch. W. s, v.: richtiger nimmt man 
wohl jetzt einen Stamm ad, Pr. ἄσω, Inf. ἄσμεναι, assim. ἄμμεναι an; 
das Wort hienge dann mit 23, ἔδω zusammen; doch zweif. ob mit satt, 
satis, saturo. — 2) C. V. 1. c.: „wahrscheinlich“; dagegen Schulgr. $. 312. 
13: „Stamm «c, Conj. Zauev“. — Nach der Mehrzahl der Grammat. Conj. 
(ἄδην ἔχωμεν, πληρωθῶμε», κορεσθώμεν); als Conj. zu &o: Buttmann Lex. 
II. p. 132, Ausf. Gr. p. 782 und Curtius Schulgr. l. c.; als Conj. zu £ 
Döderlein ad Il. Ἱ. c. — 8) Vgl. Ameis-Hentze ad Il. l. c. und 8. W. 
Sch. W. s. v. — Anders Kissling KZ. XVII. 223: Stamm satu, ἄδην — 
σατ.--η», in ἄσω u. s. w. ist der Dental ausgefallen; satw-r, -ro. — 4) Fick 
KZ. XXII 216. — Pott KZ. VIII. 480 zweifelt: 46«iog, ἀδδαῖος ist mir 
unklar, auch wohl nicht zu ἄδδην. — 5) F. W. 401; Spr. 372: sat satt, 
sattsam. — B. Gl. 167b: tarp satiari; fortasse sa-tur e sa-turp, san-turp 
= Skr. san-tarp, abjecta radicis littera finali; itaque sat e satur, non 
vice versa. — salis aus satius verkürzt (vgl. *mag-ius, magis): Corssen 
U: 299 *). 600. 887; KZ. UI. 278; sat aus satis verkürzt: L. Meyer KZ. 

. 918. 

3) SA zu Ende führen, abschliessen. — Skr. 88, sjati: 
ava- abspannen (die Zugthiere), einkehren; losbinden; aufhören, 
aufgeben eine Arbeit, absetzen, schliessen, Halt machen u. s. w. 
(PW. VII. 882). 

S6-ru-8 lange dauernd, spät; (als Subst.) seru-m n. die späte 
Zeit (serum diei, noctis), sera f. (erg. hora) Abendstunde, Spät- 
stunde (ἑσπέρα sera, vespera, crepusculum Gloss. vet.), Adv. serö 
(seru-m Verg. A. 12. 864, sera id. G. 4. 122), Comp. ser-ius, 
-issime (Caes. b. ο. 3. 75. 2); serö-Mnu-s (s. pag. 271); seri-ta-s f. 
Umstand, dass etwas spät statt hat (epistolarum Symm. ep. 3. 28). 

B. Gl. 418a. — Bugge St. IV. 362f. — Pott E. F. II. 174; W. I. 
309 f. — Bugge Ἱ. c. vergleicht: altir. str longus, diuturnus, neuir. stor, 
kymr. corn. breton. hir longus; goth. seithu spät, &lind. siöv tief herab- 
hangend, Κα]. setím4 finitus, extremus (dazu Mikl. Lex. pg. 838: bulg. 
seten sequens, ultimus, böhm. setne, cf. sotne, sotva vix); ferner Skr. 
sa-ja n. Einkehr, Abend (dagegen PW. VII. 943: wer das Wort auf sa 
zurückführt, muss der einfachen Wurzel die Bedeutung von ava-sa zu- 
theilen, was seine Bedenken hätte). — Anders Corssen l. 468 f: star 

M 
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serere reihen, sich hinziehen: langdauernd, langsam, spät (urspr. an- 
einandergereiht, sich lang hinziehend). — Döderlein Gloss.: Περος, 7008, 
serus. Dagegen Schweizer-Sidler KZ. II. 69: „weder dem Laute noch 
dem Begriffe nach recht begründet“. Zugleich verweist ders. auf die 
Deutung von Bopp und Pott; deutet aber selbst anders ΚΖ. XVII. 307: 
sar gehen, vgl. Skr. Kira von Kar gehen, düra von dur. 

1) SAK folgen, nachgehen. — Skr. saK 1) vereint, bei- 
sammen, vertraut sein, sich zu thun machen; im Besitz, in Gunst 
sein, anheimfallen, 2) nahe sein, anhängen, ergeben sein; befolgen, 
nachfolgen, verfolgen, aufsuchen, besuchen; treffen, zu Theil werden, 
79) zusammen sein; SAP nachstreben, zu erreichen suchen; Jemand 
anhängen, sich zu thun machen, um (PW. VII. 545. 655). 

BA 

cex. — (sakam, sakvam, sekvom, skvom, skom, σκον) Ev (ältere 
und altatt. Form, bei Hom. meist nur, wo Position erfordert wird, 
doch auch ohne diese Nöthigung), cóv (dann vorherrschend) [kypr. 
κίν Hes., Ahr. I. 81] 1) Präp. mit, sammt (Verbindung, Gemein- 
schaft), 2) Adv. zusammen, zusammt, zugleich!) In Compositis: 
Zusammensein u. 8. w. (συνεῖναι, συνάγειν), Zusammenwirken, Ver- 
setzen in einen Zustand oder das Verweilen in ihm (συνεργαζεσθαι, 
συμπολεμεῖν, συμπάσχειν [Gvv-.— συµ- vor Lab., = συγ- vor Gutt., 
assimil. vor A, 6, = συ- vor f, E, bisw. vor c + Cons.]). — 
(ἔυν-ιο) Zuvö-c (meist poet.), ἕυν-ήϊο-ς ep. ion., gemein, -sam, 
-schaftlich, ξυνό-ω gemeinsam machen (Nonn.); £vv-óv (ῶν-ος) 
[Soph. fr. 916], ξυνή-ων (ον-ος) [Hes. Th. 595. 601, dann sp. Dicht.] 
m., Theilnehmer, Genosse, £vvov-(« f. Gemeinschaft (Archil. 59); 
ἕυν-ήν (NV-05)' κοινωνός Hes. — (κον-ιο) κοινό-ς = ξυνός; dann: 
das ganze Volk. angehend, öffentlich (τὸ κοινόν Gemeinwesen, Ge- 
meinde, Stadt); billig, gerecht (vgl. κοινὸς εἶναι τῷ γράψαντι καὶ 
τῷ φεύγοντι Lys. 15. 1)?); Adv. κοινῇ, κοινῶς; κοινό-τη-ς (τητ-ος) ΄ 
f. Gemeinschaft, -lichkeit, Allgemeinheit (genus commune Gramm.); 
κοινό-ω (κοινά-ω Pind.) gemein machen, mittheilen, Med. Theil 
nehmen, xoívo-uo(r) n. Gemeinschaft, bes. eheliche, Demin. κοινω- 
µάτ-ιο-ν n. Band; κοινῖ-τη-ς (Eust.), κοιν-ών (ῶν-ος) [nur Xen. 
Kyr. Nom. PL 8. 1. 25, Acc. Pl. 7, 5. 35. 8, 1. 16. 36. 40], 
κοιν-ᾶν (&v-og) [Pind. P. 3. 28], κοινων-ό-ς m. Theilnehmer, Ge- 
nosse, κοινῶν-ικό-ς zur Theilnahme geh., mittheilend, gesellig, 
xoivov-ía f. Theilnahme, Gemeinschaft, Umgang, Verkehr; κοινωνέ-ω 
(dor. κοινανέ-ω Thuk. 5. 79) Theil haben, Th. nehmen, xowovy-r- 
ικό-ς = κοινωνικός» ποινώνη-σι-ς f., κοινῶνη-μαί(τ) n. = xowovía; 
xow-e(F)-öo-v n. gemeinsamer Ort, auch Bordell (Lex.). — (sek-ion, 
nx-ıov) Πεεων, neuatt. ἤττων, ion. ἔσσων (-ov-of) nachfolgend, 
nachstehend = geringer, schlechter, schwächer (Adv. ἧσσον): 
Superl. fik-tcro-c (Sp.), gew. nur Adv. ἤκ-ιστα am wenigsten, gar 
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nicht?); (ήκ-ια) ficca, neuatt. ἧττα, f. das Schwüchersein, das Unter- 
liegen, die Niederlage, ἠσσά-ο-μαι, neuatt. ἧττά-ο-μαι, ion. ἐσσέ-ο- 
μαι schwächer sein, nachstehen, nachgeben, unterliegen (Fut. ἤσση- 
Θή-όο-μαι, auch ἠττή-όο-μαι Xen., das Prüs. hat oft wie wixdo 
Perfectbed. „überwunden sein“), Verbaladj. 700n-r-20-v (Soph.); ἤσση- 
µα(τ) n. = ἧσσα (Sp. — (σοκ-ια Hilfe, mit « copul. ἆ-σοκ-ιη- 
τηρ; ἆ-σοσση-τηρ) ἀ-οεεη-τήρ (τῆρ-ος) m. Helfer, Retter, Beschützer 
(Hom., dann einzeln sp. Dicht.); vgl. ἑοσσητήρ, ὀσσητήρ' βοηθός, 
ἐπβιουρος (Hes.); ἀοσσέω [nur τῷ μὲν docere: λελιημένος Mosch. 
4. 11013). | 
E — (σεπ-ω): Ém-u besorgen, bereiten, beschäftigt sein 

(Simplex bei Hom. nur ἔπει, ἔποντα; Imperf. [ἐ-σεπ-ο-ν i-Ex-ov] εἶπ-ο-ν, 
poet. auch ἔπον, Aor. [σε-σεπ-ο-ν ἔ-σεπ-ο-ν] ἕ-σπ-ο-ν., Inf. σπεῖν, Part. 
σπών; ἄμφι- oder aup-Eno, Ep-Eno, µεθ-έπω); Med. ἕπ-ο-μαι folgen, 
nachgehen, begleiten; verfolgen, nachsetzen (in dieser Bed. bei 
Hom. nur IL); haften, hängen; aus etwas folgen, hervorgehen 
(Imperf. [ἐ-σεπ-ο-μην, &-En-o-unv] εἴπ-ό-μην, Hom. &m-ó-umv, εἴπ- 
ο-ντο nur Il. 5, 591. 11, 344; Fut. [ἐπ-σο-μαι] ἕψο-μαι; Aor. 
[σε-σεπ-ο-μην, ἕ-σεπ-ο-μην] ἕ-σπ-ό-μην, Imperat. ion. σπέο, ep. 
σπεῖο Il. 10. 285, att. omo), ἑσπέ-σθω I. 12. 350. 363, Conj. 

ἔσπω-μαι, Opt. Eon-ol-unv, Inf. ἕ-σπ-έσθαι, σπ-έσθαι, Part. £omó- 
µενο-ς» σπόµενο-ς) δ). — (σε-σαπ-, E-om-) ἑ-άφ-θη (nur Il. 13. 543 
ἐπὶ ó' ἀσπὶς ἑάφθη und Il 14. 419 ἐπ αὐτῷ Ó' ἀσπὶς ἑάφθη der 
Schild folgte d.i. fiel ihm nach; wegen « statt e vgl. zu τέρπω 
hom. τάρφθη., τάρφθεν, ταρπῆναι u. 8. w., zur pass. Form vgl. περι- 
ἐφ-θη-ν Her. 5. 81)9). — ἕἔπ-έ-τη-ς m. Nachfolger, Diener, (Pind. 
P. 5. 4), fem. ἔπ-έ-τι-ς (τιδ-ος) (Ap. Rh. 3. 666). 

(σε-μ-π, ἕ-μ-π. ἕ-μ-π, zum spir. lenis statt des asper vgl. 
C. E. 350. 636. 673 ff.) *éuz-o-c ἔμπ-αιο-ς (vgl. δεῖλ-ο-ς, δείλαιο-ς) 
studens, sich beeifernd, theilhaft (als Folge des Strebens), kundig, 
erprobt, erfahren (Od. 20, 379. 21, 400); (ἆμπα-]ο-μαι) ἐμπά-ζο- 
μαι (vgl. ἁρπ ἁρπάξειν, στεν στενάζειν) sich kümmern, auf etwas 
achten (nur Hom. und Ἡ. bloss 16. 50, stets mit Negation, dann 
spät in Poesie und Prosa, wie Euseb.); vgl. ἆμπασ-τῆρ-ας µύθων' 
πιστωτάς, μάρτυρας (Hes.)'). 

com. — (vgl Skr. sakhá, sákhi Gefährte, Begleiter, Genosse, 
Freund PW. VII. 510 £., oona-jo, -djo) Órtü-bÓ-c, ion. ep. ὀπη-δό-ς, 
folgend, begleitend, Subst. Begleiter?), Diener, ὁπαδέ-ω, ion. ep. 
ὀπηδέ-ω (εύ-ω) folgen, begleiten, ὁπαδη-τήρ == ὀπηδός (Hes.), 
óz09-c:i-; f. das Begleiten (Stob. ecl eth. p. 350 aus Crito); 
(öne-jo) ὁπά-ζω zum Begleiter geben, folgen lassen, zugesellen, 
mitgeben, geben, verleihen; (feindlich) verfolgen, bedrängen (Fut. 
ὑπά-σω, ep. ὁπάσσω, Aor. ὤπα-σα, ep. ὕπασσα, Fut. Med. nur 
ὁπάσσεαι Il. 10. 238, Aor. ὁπάσόατο nur Il. 19. 288), vgl. óma- 
ζόμεναι' ἑπόμεναι, Θεραπευόµεναι (Hes.); ὁπᾶ-ων (ον-ος) m. Be- 
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gleiter, Gefährte, Waffengenosse (Hom., Trag. und sp. Dichter; 
Her. auch ὀπέων 5, 111. 9, 50. 51)°). — (ἀνδρ-οπα-δο-ν, daraus 
durch Volksetymologie) ἀνδράποδο-ν n. (des freien Mannes Be- 
gleiter =) Sklave, Knecht, dann: gemeiner Mensch, Schurke 
Hom. nur im metapl. Dativ ἀνδραπόδ-εσσιν Il. 7. 475)!?), Demin. 
ἀνδραπόδ-ιο-ν n. (Hyperid. Poll. 3. 77); ἀνδραποῦ-ίζω zum Sklaven 
machen, unterjochen, unterwerfen, Menschenraub oder Seelen- 
verkäuferei treiben, avdgemodı-o-m-s m. der zum Skl. macht (6 
τὸν ἐλεύθερον καταδουλωσάµενος 7) τὸν ἀλλότριον οἴκέτην ἀπαγόμενος 
Lex.), ἀνδραποδιστ-ινή (τέχνη) f. Menschenrüuberei, ἀνδραποδισ- 
µό-ς m. Unterjochung, Verkaufen freier Leute als Sklaven (ein 
Todesverbrechen, plagium), ἀνδραπόδι-σι-ς t. id. (als todeswür- 
diges Verbr. Xen. Apol. 25), ἀνδραποδισ-τήρ-ιο-ς zum Skl. machend 
(Lykophr. 784); ἀνδραποδ-ώδης knechtisch, bes. von knecht. Ge- 
sinnung, ἀνδραποδωδ-ία f. knecht. Ges. (Plut. ed. lib. 9). — ὅπ- 
λο-ν (zu ἔπω) n. Rüstzeug, Werkzeug, Geräth, Kriegszeug, Waffen, 
Rüstung, bes. bei Her. und den Att.: der grosse Schild und der 
Harnisch [daher gew. Plur.]'), Demin. ὁπλ-άριο-ν n. (Plut. Flam. 
17); ὁπλῖ-τη-ς schwerbewaffnet, in voller Rüstung, bes. (Subst. m.) 
der Schwerbewaffnete (diese führten die grosse Lanze δορύ, den 
grossen Schild Όπλον, der πελταστής den kleinen Schild πέλτη), 
ὁπλιτ-ικό-ς den Schw. betreffend, ὁπλιτ-εύ-ω ein Schw. sein, onkı- 
te(F)-Ix f. der Dienst der Schw.; ὁπλίζω zurecht machen, zurüsten, 
ausrüsten, anschirren, Med. sich rüsten u. s. w. (Aor. ep. ὤπλισσε, 
Conj. ὁπλισόμεσθα Od. 12. 292, Pass. ὠπλί-σ-θη-ν, Perf. Part. 
ὤπλι-σ-μένο-ς), ὅπλι-σι-ς f. das Rüsten, Bewaffnen, ὁὅπλι-σ-τή-ς m. 
der Rüstende, ὁπλι-σ-μό-ς m. —= ὅπλισις, ὄπλισ-μα(τ) n. Rüstung, 
Waffen; ὑπλέ-ω anschirren (nur ἅμαξαν ὤπλεον Od. 6. 73); ὅπλ-ο- 
μαι bereiten (nur δεῖπνον ὄπλεσθαι Il. 19, 172. 23, 159); ὁπλ-ή- 
ει-ς gerüstet (Dio Chrys.). 

sak. 
sek. — söqu-i — ἔπ-ο-μαι pag. 982 (Nbf. sequ-ére Gell. 

18. 9. 8f. und Prise. p. 799); Part. Prüs. sequen-s, als Subst. n. 
Beiwort (ογπαί enim ἐπίθετον, quod recte dicimus appositum; a non- 
nullis sequens dicilur , Quint. 8. 6. 39), sequent-ia f. Folge (Front.). — 
(sequent-tro, -tri) seques-ter (tra, iru-m, daneben íri-s, tre) ver- 
mittelnd, Subst. m. Vermittler, Mittelsperson, f. Vermittlerin, n. 
Niederlegung einer streitigen Sache bei einer dritten Person!?), 
sequesir-üriu-s den Sequester betreffend, sequesira-re zur Verwah- 
rung übergeben, absondern, entfernen, sequestra-tor m. Sequestrirer, 
Verhinderer (Symm.), sequestratór-iu-m n. Aufbewahrungsort (Tert.), 
sequestrü-ti-ü(n) f. Niederlegung der streitigen Sache, Trennung, 
Absonderung. — söc-u-ndu-s der folgende, nächste, zweite; nach- 
stehend, geringer (= ἤσσων); bes. willig folgend, begleitend, be- 
günstigend, günstig, gewogen!?); Adv. secundu-m nach, hinten nach, 
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zum zweiten Male; Präp. nach, längs hin, zunächst nach, gemäss, 
zu Gunsten, secundo zweitens, zum zweiten Male (zweimal Treb. 
Gall. 17), secunde glücklich (Cato ap. Gell. 7. 3); secund-äni Sol- 
daten der 2. Legion, secund-ariu-s zur 2. Reihe, Ordnung geh. 
secundäre schicklich einrichten (Plaut. Truc. 4. 2. 3), begtünstigen, 
beglücken, secunda-tu-s m. der 2. Platz, Rang (Tert.); segu-ax 
(äci-s) leicht, rasch folgend, verfolgend, beharrlich; folgsam, nach- 
giebig, gelehrig; sequaci-ta-s f. das leichte Folgen (Sidon.); seqw-ela 
f. Folge, Erfolg. — sec-ta f. Folge, Grundsätze, Stellung, Partei, 
Lehre, Schule, Secte!*), Demin. secía-cila f. Folge, Reihe (App. 
Met.); sectü-ri (Inf. sectarier Plaut. mil. 2. 1. 13. Rud. 1. 2. 56. 
Hor. sat. 1. 2. 78, act. secläre Varro r. r. 2. 9. 16) mit Eifer, 
überall folgen, begleiten, verfolgen, nachjagen, nacheifern, nach. 
forschen, sectä-tor m. Begleiter, Anhänger, Plur. Gefolge, Anhang, 
Schüler, secta-ti-ö(n) f. Nachfolge, Nacheiferung (Tert.). — Compar. 
(sak-ta-ja[n]s) sec-tius (Gell. 18. 9. 4, Plaut. Men. 5. 7. 57), sötius 
(sequius), s6cus (vgl min-ius = minus) urspr. folgend (vgl. 
secus fluvios Plin. 23. 15, secus viam Quint. 8. 2. 20), daraus: 
zurückstehend, abweichend, anders!5); altr-in-secus auf oder von 
einer von beiden Seiten, extr-in-secus ausserhalb, von aussen her, 
intr-in-secus inwendig, von innen 16). — pedi-sequu-s auf dem Fusse 
folgend, Subst. m. f. Diener, Begleiter, -in!?); ad-secü-la, ad- 
sec-la (comm.) Anhänger, Parteigänger (nur in polit. Beziehung und 
mit verächtl. Nebenbed.); ez-sequ-iae f. Pl. Herausbegleitung 
eines Todten, Leichen-begüngniss, -zug (spät: die irdischen Ueber- 
reste), ob-seqw-iae id. (Fabr. inscr. p. 702). 

sóc. —  SÓC-iu-8 m., soc-ia f. Genosse, Geführte, Gesell- 
schafter, -in; (Adj.) gemeinsam, verbunden (sociennus — socius Plaut. 
Aul, 4. 4. 32), socie-ta-s (täati-s) f. Genossenschaft, Gesellschaft, 
Verbindung, soei-@li-s (Adv. -ter) zum G. geh., gesellig, sociali-ta-s 
f. — societas (Plin. pan. 49); soci@-re gemeinsam machen, verbinden, 
vereinigen, socid-ti-0(n) f. Vereinigung (Marc. Cap.), socia-trix f. 
vereinigend (gratia Val. Fl 5. 499), socia-bili-s vereinbar, ver- 
träglich. 

(skom pag. 981) com (Inschr.), eum = σύν (cum-e Carm. 
sal. Ter. Sc. p. 2261 P.); in Zusammensetzungen: com- vor b, m, 
p (com-bibo, minuo, pello), con- vor c, d, f, 9 (gn s. unten), i (= 
j), ^ d, 8, t, v (con-cedo, duco, fero, gero, icio, numero, quiro, 
sisto, tendo, venio); con- und col- vor L (con-, col-loco, gew. col- 
legium); cor- vor r (cor-ruo); co- vor Voc. und h (co-eo, hibeo, 
ausgen. com-edo, com-e-s pag. 80; durch Contr. kann der απ]. Vocal 
des Verbums schwinden: cogo pag. 17); co- vor gn (co-gnatus und 
in co-necto, miveo, nitor, nubium) [Brambach Hülfsb. p. 17 f.]. — 
(* com-mo, * com-mi-no, *com-min-ius) com-min-us (Acc. N. des 
Compar., vgl. eminus pag. 19) in der Nähe, geraden Wegs!^). 
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Vedisch saparj, saparjati ehren, verehren, zur Ehre aus- 
führen, gratum habere (PW. VII. 658). 

SÉpélI-re (Perf. sepeli-vi; sepeli Pers. 3. 97) begraben, be- 
statten (die Bestattung galt als Symbol einer göttl. Verehrung, 
wie sie dem zu den seligen Vätern Entrückten zukam); Part. 
sepul-tu-s (sepeli-tu-s, Cato ap. Prisc. p. 909); sepul-tor m. Begraber 
(Eccl), sepultür-a f. Begrübniss, Bestattung, sepultur-äriu-s zur B. 
geh.; Intens. sepul-tä-re ( Venant.) begraben halten; sepul-cru-m 
(schon in republ. Zeit entstellt zu sepulchrum) n. Grab-stätte, 
-hügel, -mal (poet. der Todte), sepulcr-étu-m n. Begrübnissplatz 
(Catull. 59. 2), sepulcr-ali-s zum Grabmal geh. (fax Leichenfackel); 
sepelt-bili-s was sich begraben d. h. verbergen lässt (Plaut. Cist. 
1. 1. 64 stultitia) 19). 

B. Gl. 404b. 4098. — Corssen I. 69. II. 153f. — C. E. 453. 533. 
KZ. III. 405 f. — Düntzer KZ. XVI. 277. — Ebel KZ. IV. 167. — F. W. 
192. 495. 498. 1082; F. Spr. 111. 148. — Kuhn EKZ. II. 181. — Schweizer- 
Sidler KZ. II. 874. — 1) Vgl. noch: Aufrecht KZ. VIII. 72. Delbrück 
KZ. XVII. 239. Schweizer-Sidler KZ. IV. 70. — Benfey KZ. VII. 126: 
saK-w verbindend, in Verbindung, dann (Ku, £v, das » in &u-» wohl 
Local wie in cu-me, eig. in Verbindung. — cu-me, cu-m deuten ähnlich: 
Corssen If. 842. 1027. B. 273 f. Curtius KZ. VI. 84. Lottner KZ. VII. 
163. Anders deuten Ev», cv» Kuhn KZ. ΧΙ. 809, Schweizer-Sidler ibd. 
78: sa + ak gehen = sakam u.s. w. (Dagegen C. E. 633: äusserst un- 
wahrscheinlich). — Noch anders Grassmann KZ. XXIII. 569 ff.: ka (1. Prä- 
positionselement) + ma (2. Prüp.-el): Skr. sa-m, lat. co-m, gr. σύ-», 
ξύ-ν, wo E aus älterem x entsprungen scheint. — Wieder anders Savels- 
berg KZ. VIII. 408**. XVI. 54. 62. 65. 70f. XIX. 15: sam, cap, ofau, 
συµ, cov. Ebenso Bruppacher Versuch einer Lautl. der osk. Spr. 1869 
(vgl. dagegen Schweizer-Sidler KZ. XIX. 280). — 2) Vgl. noch: Allen 
St. III. 225. Pott. E. F. L.? 840. Savelsberg KZ. XVI. pg. 70. — Anders 
Ahrens KZ. VIII. 337 Anm.: xowog von ek. — 8) Vol. C. E. 654. 
Grassmann KZ. XI. 86. Tobler KZ. IX. 263. — Fumi illustraz. filol. 
compar. 1868 zu κακός: xFax, ἡκ-ιων (vgl. dagegen Schweizer-Sidler KZ. 
XIX. 240). — 4) C. E. 454 (vgl. Clemm St. VIII. 93). — Anders Düntzer 
KZ. XVI. 25f.: Skr. vadh tödten; tapferer Krieger, Helfer; «&-fo®-ıog, 
d-JFocco-;, ἀοσσεῖν, ἄοσσητήρ. Oder W. £d gehen: ἆ-οδ-ιο-ς der Mit- ° 
gehende? — Noch anders F. W. 18: av, avas Gunst, Beistand: aJ oo- 
σοος zum Beistand eilend, ἄν οσ-σέω zum B. eilen. — 5) C. V. I. 120. 
124. 8). 206. 208. II. 30. — Ebel KZ. II. 47. — 6) C. V. I. 119. II. 337. 
— 7) Düntzer KZ. XIV. 198. — C. V. I. 818. 10) theilt ἐμ-παζο-μαι. 
„Zuraio-s kundig scheint verwandt". — 8) Vgl. C. E. 636. Delbrück St. 
lI. 196. — 9) Düntzer KZ. XVI. 26* zweifelt wegen ὁπάων (die Bildung 
auf -xov von einem Verbalst. auf x, wo man bei Hom. η erwartet, ist 
auffallend. Man könnte an pa íweri, servare denken = Helfer) — 
10) Schönberg Compos. p. 9. Dazu Clemm St. VIL 96 Anm.: „an- 
sprechend‘. — Faesi ad Il. c., Pape W., Sch. W. s. v. u. &.: von ἀνήρ 
und πούς nach der alten Sitte, dass der Sieger dem Besiegten den Fuss 
auf den Nacken setzte. — F. W. 168: ἆνδρ-άποδο-ν Mannsverkauf, ver- 
kaufter Mann, Mensch == Sklave. — Aehnlich Dóderlein n. 1085: eig. 
ἀνδραπόδοτος d.i. ayne ἀπόδοτος. — Ganz anders wieder Ahrens Jevg 
u. seine Sippe p. 37 f.: ἄν-δράπ-οδον zu δραπέτης. --- 11) Zu goth. vepna 
n. pl Waflen, ahd. wafan, mhd. wafen, nhd. Ge-waffen, Wappen, 



“ 

— 986 — 

Waffe u. s. w. ziehen das Wort: Ahrens KZ. III 170. F. W. 867. 
L. Meyer KZ. XXIII. 73f. — 12) Vgl. Corssen B. 418 f. N. 138. KZ. III. 
253. — 13) Vgl.: Corssen II. 184. B. 195. N. 139. 150. Savelsberg KZ. 
XXI. 193. — Brugman St. V. 235: secundus „der folgende" bedeutet als 
Ordinalzahl ausschliesslich „der dem ersten folgende“, es ist der pedi- 

 Sequus des ersten κατ ἑξοχήν und macht sich als solchen überall und in 
jeder Zahlenreihe auch ohne Mitnennung des ersten verständlich. — 
14) Vgl. Schweizer-Sidler KZ. XVI. 126. — 15) Vgl.: Allen St. III. 251. 
Corssen KZ. III. 266. F. W. l.c. Schmidt KZ. XIX. 383 f. Schweizer- 
Sidler KZ. XVIII. 296. Tobler KZ. Ι. c. (Anm. 3). — Ahrens KZ. X. 
98 ff.: im Adv. sécus (ganz zu trennen von der Prüp. secus = secundum 
und von séctus = 7000») scheint das Suffix -cws das distrib. Skr. cas 
zu sein, so dass dasselbe mit Skr. &kagas einzeln, μουναξ synonym ist. 
— Corssen I. 37. 52. 11. 361f. 1018. B. 6 ff. N. 47: Skr. sang anhaften, 
anhangen: seg-to, sec-to, sec-t-ius, se-t-ius , haftender, langsamer“ — 
Dagegen ders. KZ. 1. c.: sec-ius nur eine Auffrischung der urspr. Com- 
paratıvform, die Länge des € in söc-ius neben sec-us ist unorganisch 
(suspicio suspicor, connubium). — L. Meyer KZ. XXI. 866: mit ἑκάς ist 
ohne Zweifel secus „anders, nicht so“ ganz dasselbe, mit dem Ahrens 
(KZ. 1. ο.) ἑκάτερος, ἕκαστος zusammenstellen wollte, worin ich ihm nur 
freundschaftlichst beistimmen kann, wie insbesondere auch noch darin, 
dass er im Ggs. zu vielen leidigen Sprachverwirrern von secus das compar. 
sectus = 17000» „weniger entschieden trenní'(?. — Schweizer-Sidler 
KZ. IV. 67: in sectius ist das wunderbare wohl Ueberrest einer Ad- 
verbialbildung auf -tus oder -ter. — 16) Corssen II. 860; KZ. V. 122 
(-#n Local). — 17) Vgl. G. Meyer St. V. 54. — 18) Nicht cominus; vgl. 
Brambach Hülfsb. und Fleckeisen KZ. XI. 278. — 19) Sonne KZ. X. 827. 
Vgl. Schweizer-Sidler KZ. XIV. 147. — Corssen II. 164 f.: sak, sap um- 
friedigen; Nominalst. sep-e-lo oder sep-e-lí, davon sepeli-re; die Begrüb- 
nissstätte als locus saeptus als „umfriedigter, vermachter, umschlossener“, 
Verwahrsam. — Düntzer KZ. XI. 262: cxa\, spal, spel, s-e-pel (e Vocal- 
einschub) graben, 8-e-p-el-ire. Dagegen die Redaction l. c.: „Eine andere, 
wohl annehmbarere, Ableitung hat Sonne X. 327 gegeben“. — Zeyss 
KZ. XIX. 180: se-pelio, vgl. nord. fela decken, bergen, goth. filhan. — 
Corssen l. c.: sepul-cru-m das Mittel oder Werkzeug zur Bestattung des 
Todten, dann Ort der Bestattung (vgl. lava-cru-m Badestütte, ambula- 
cru-m Spaziergangaplatz). 

2) SAK, SAG festmachen, stopfen; intr. haften, hängen; 
Nebenform svak, svag. — Skr. sag, saríf 1) anhängen, zu- 
sammenhängen, 2) hängen bleiben; sich anheften, 3) anstehen, 
zögern, geheftet sein; caus. anheften, in Verbindung bringen; svVag, 
svang umschlingen, umarmen (PW. VII. 548. 556. 1418). 

sak, svak. 
sak. — (σακ-]ω) carıw (nachhom.) festmachen, feststampfen, 

stopfen, anfüllen, packen (Fut. σάξω, Aor. ἔ-σαξα, Perf. Part. σε- 
σαγ-μένο-ς, Plusqu. ἐ-σε-σώχ-ατο Her.; Hippokr. σάσσω, ἔσασε u. ἀρ].) 1), 
όακ-τό-ς vollgestopft u. s. w. (Sp.), (σακ-τι) σαξις f. das Vollstopfen 
(Arist. probl. 25. 8), σάκ-τωρ (τορ-ος) m. Vollstopfer (Audov σάκτορι 
Περσᾶν Aesch. Pers. 924 D.); σάγ-μαίτ) n. Gepacktes, Gehäuftes, 
Packsattel, Bedeckung, Ueberzug, Demin. σαγµάτ-ιο-ν; σαγμ-άρια 
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n. Pl Packthiere (Suid.). — cäx-oc n. Schild (urspr. aus dichtem 
Flechtwerk oder Holz, worüber Ochsenhäute gespannt waren, dann 
meist mit einer Metallplatte belegt?) 

svak. — (cFqx-o) cnk-ó-c m. eingepferchter Ort, Hürde, 
Stall, Lager, Wohnung; eingeschlossener heiliger Ort (6 ἐνδότερος 
οἶκος τοῦ ναοῦ Lex.); σηκ-άζω einstallen, einsperren (nur IL 8. 131 
Aor. Pass. σήκα-σθεν und Part. Xen. Hell. 3. 2. 4 σηκασθέντες); 
σηκῖ-τη-ς im Stalle gefüttert, jung (Theokr. 1. 10); anx-I-s ({δ-ος) 
f. Schliesserin (Ar. Vesp. 768, Schol ἡ κατ olxov θεράπαινα); 
σηκ-ώδης kapellen-artig, -&hnlich (Ael h. a. 10. 31). — cux-vö-c 
(gestopft, gedrängt =) dicht, häufig, (von der Zeit) ununter- 
brochen, anhaltend?), Adv. συχνῶς, συχνάκις (Luk. Skyth. 2); 
συχνά-ζω häufig sein, h. thun oder kommen (Sp.), σύχνα-σ-μα(τ) 
η, das Häufigsein u.s. w. (Poll. 6. 183). 

sag. 
cav. — «άγ-η f. = σάγµα; Waffenrüstung; (άγ-ο-ς m. grober 

Mantel, Soldaten-, Kriegs-mantel, Demin. σάγ-ιο-ν n. (Gloss.), σαγο- 
ειδής mantelühnlich; σαγ-{-ς f. Mantelsack (πήρα Hes.); cay-nvn f. 
grosses Netz, Schleppnetz, Ziehgarn, oaynve-io-g zur σαγ. geh., 
σαγην-εύ-ς, -ευ-τή-ς, -ευ-τήρ m. Netzfischer, σαγην-εύ-ω mit dem 
Schleppnetz fangen, (übertr.) Menschen zusammentreiben um sie zu 
fangen, oaynve(F)-Ix f. Jagd und Fang mit dem grossen N. (ἀλιεία - 
Suid.) — ειγ-ύνη f£, -ύνή-ς m., σίγ-Όνο-ς m., -vvo-v n. (der haf- 
tende) Wurfspiess [dial. cifi-ovg, -ὕνη-ς, olß-vvo-v]*). 

cay sich anhaften = nachspüren, suchen. — «άκ-τα-ς (böot.) 
m. Arzt (Strattis ap. Ath. 14. 622a)°). 

sak, svak. 
sak festmachen, festsetzen. — SA-N-C-Ire festsetzen (durch 

relig. Weihe oder Handlung), feststellen, verordnen, bekräftigen, 
bestätigen; weihen, widmen, heiligen; verpönen, verbieten®) (Perf. 
sanzi; sancwit Lampr. Al. Sev. 15, Plusqu. sancierat Pomp. ap. 
Diom. p. 368); Part. sanc-tu-8 festgesetzt, unverletzlich, hehr, 
heilig, göttlich; (vom Charakter) gewissenhaft, rechtschaffen , ptinkt- 
lich (Adv. sanc-te); Sanctu-s röm. Bein.; sanc-tor (töris) m. Fest- 
setzer (legum Tac. a. 3. 26), sanc-ti-ö(n) f. unverletzliche Bestim- 
mung des Gesetzes; sancti-ta-s (tati-s) f. Unverletzlichkeit, Heiligkeit, 
Gewissenhaftigkeit u. s. w., sancti-tu-d-o (in-is) f. id., sancti-mon-ia 
f. Sittenreinheit, Keuschheit, sanctimoni-ali-s heilig, religiös (Adv. 
-ter, Cod.); sancte-scére heilig werden (Acc. ap. Non. p. 143. 23); 
sanctu-ärium n. heiliger Ort, geheimes Kabinet; Sanc-u-s = der 
Heilige (= dem Semo pater und dem Fidius; der röm. Name aus 
dem sabin.-umbr. Götterkreise entlehnt, woselbst Sancus Beiname 
des Jupiter), Sanqu-ali-s zum S. geh. (sanqualis porta appellatur 
proxima aedi Sanci, Paul. D. p. 345. 2); Sangu-s = Sancus (Liv. 
8. 20, Fest. p. 317); Sanga Bein. in der gens Fabia [wohl anders 
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Sanga, Sklavenname bei Ter. Eun., von der Nationalität des Sklaven, 
also von Sangia und dem Flusse Sangarius; vgl. Geta, Davus])*). 
— säc-ör (-ra, -ru-m) (altl. sac-ri-s, vgl. sacres porci Plaut. Men. 
2. 2. 16, Varro r. r. 2. 1. 20 u. 8. w., sacrem porcum Fest. p. 318. 7) 
geheiligt, geweiht, heilig, ehrwürdig; (im schlimmen Sinne: einer 
Gottheit geweiht zum Untergange =) verflucht, verwünscht, gott- 
los, abscheulich (quidquid destinatum est dis, sacrum vocatur Macr. 
sat. 3. 7; sacrum quod dis dedicatum aique consecratum sit, Ael. 
Gell ap. Fest. p. 318. 20)°); als Subst. sacru-m n. das Geweihte, 
Geheiligte, Heiligthum, religióse Handlung, (Plur.) Gottesdienst, 
(übertr.) Geheimnisse; Dem. sacel-lu-m n. kleines Heiligthum, heilige 
Halle, Kapelle; sacr-ariw-m n. Ort zur Aufbewahrung der Heilig- 
thümer, Heiligenschrank; sacrä-re weihen, widmen, durch Weihe 
heiligen, (allg.) heilig verehren, verewigen, sacrä-tu-s geweiht, ge- 
heiligt, heilig, θαογᾶ-ίον m. der Weihende (Aug.), sacra-ti-o(n) f. 
Weihe, Widmung; sacra-mentum n. Eid, Schwur, Verpflichtung, 
(jur.) die für einen Process [an einem geheiligten Orte] deponirte 
Strafsumme, (meton.) Processftührung, Process (das bei der Taufe 
abgelegte Bekenntniss zum Gehorsam gegen Christum, relig. Ge- 
heimniss, Sakrament, Eccl, vgl. vocati sumus ad militiam dei, cum 
in sgcramenti verba respondimus Tert. martyr. 3); sacer-dos 8. 
pag. 322; sacro-sanctus mit relig. Ceremonien eingesetzt, -geweiht, 
unverletzlich, hochheilig?); Sacri-ma (appellabant mustum quod 
Libero sacrificabant pro vineis el vasis el ipso vino conservandis, 
sicut. praemium de spicis elc., Paul. D. p. 319. 2; ἀπαρχὴ γλεύκους 
Gloss. Philox.?). — sag-men (min-is, vgl. sccäre seg-men) n. auf 
dem Capitol gepflücktes heiliges Grasbtischel, welches Fetialen und 
Gesandte unverletzlich machte (sagmina vocabantur herbenae, id est 
herbae purae Fest. p. 321). 

svak. — (svak-i, sek-i, sep-i, p statt k vgl. Epona, lupus, 
sapio C. E. 462) saep-e-8 (ae bloss Schriftzeichen eines nach e 
hinlautenden à, vgl. saeculum pag. 977) f. = σηκ-ό-ς (Nbf. saep-s 
Val Fl. 6. 657) 19), Demin. saepi-cüla f; saepi-re (saep-si) ein- 
pferchen, umzäunen, umhegen, umgränzen, ein-, ver-schliessen, 
hemmen, Part. saep-tu-s, (als Subst.) saep-tu-m n., saep-tiö(n) f., 
saepi-men, -mentu-m n. das Einpferchen, die Einpferchung u. s. w.; 
(Bt. saep-Iu) saeptu-ösu-s verhüllt, dunkel (dictio, Liv. Andr. ap. 
Non. p. 170. 17); prae-saep-e-s, -ia f., prae-saep-e, -iu-m n. 
== saepes, (übertr.) Kneipe, Loch, Wohnung. — *saep-i-s = συχνός, 
häufig, oft, wiederholentlich (nur im Comp. saep-ior Prisc. p. 1016, 
Superl saep-issimu-s Cato Nep. ap. Prisc. p. 602), als Adv. saepe 
(Acc. Sing. des n.); Demin. saepi-, saepius-cule!'). — (svak — 
soc, vgl. svap, sop-or) 80€-CU-8 m. (der den Fuss bedeckende) 
Schuh (im Ggs. zur solea) (eine Art leichter Schuhe bei den Grie- 
chen, bei den Römern ein Zeichen der Weichlichkeit), Fussbekleidung 
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der Komöden (με. cothurnus), daher meton. die Komódie!*), Demin. 
. soccü-Wu-s m. kleiner Schuh, Pantoffel, socca-tu-s P. tragend (Caligula, 

Sen. ben. 2. 12). 
Sag. 
Stopfen, nähren. — sag-Ina f. Fütterung, Mästung, Mast, 

(meton.) Fettigkeit, Dicke, sagin-àriu-m n. Maststall, saginä-re füttern, 
mästen, fett machen, sagina-ti-o(n) f. das Füttern u. s. w. — (seg-i, 
seg-e-H) Ség-e-s (E-ti-s) f. die nährende Saat (Saat auf den Feldern 
von der Aussaat bis zur Abmühung), übertr. Ertrag, Nutzen; 
(meton.) Saatfeld!5), seget-ali-s zur Saat geh.; Seget-ia f. Göttin der 
Saat. 

Haften, hängen. — ság-u-m n. =  σάγ-ο-ς pag. 987, 
(sagä-re) saga-tu-s mit dem sagum bekleidet, von dickem Zeuge 
verfertigt, sag-üriu-s zum sagum geh., Subst. m. Mantelhändler; 
Demin. sagé-lu-m n.; sagul-ä-tu-s mit dem sag. bekleidet, sagul- 
äri-s, üriws zum sag. geh. — sag-i-ta (Plaut. Pers. 26. Aul. 2. 8. 
26 Fleck), sag-i-tta (vgl. quattuor, littera wegen tt) f. (der haf- 
tende) Pfeil (Pfeilkraut Plin.)*), Demin. sagithé-la f., sagitt-üriu-s 
zum Pf. geh., Subst. Pfeil-, Bogen-schütze (Sagitia das Gestirn), 
sagittä-re mit Pf. schiessen, sagittü-tor m. Schütze (Boéth.). — 
Seg-ni-8s (haerens, haesitans) haftend — lässig, säumig, langsam, 
träge, muthlos, schwach!9) (Adv. segne, segni-ter), segni-ti-a, -e-s 
f. Lüssigkeit u. s. w., segni-ta-s f. id. (Acc. ap. Non. p. 174. 23); 
segne-sc-re lässig u. s. w. werden (Cael Aur.) — Lehnwort: sag- 
éna = σαγ-ήνη pag. 987 (Manil. 5. 678). 

Sich anhaften — nachspüren, suchen. — säg: SÁg-AX 
(äc-is) spürend, scharfsinnig, (übertr.) scharfblickend (Adv. sagaci- 
ler), sagäci-ta-s f. Spürkraft, Scharfsinn, (übertr.) Scharfblick, — 
sag: SAg-U-S spürend, witternd, weissagend!9), Subst. saga f. 
Weissagerin, kluge Frau; (im schlimmen Sinne) Kupplerin, säg-äna 
f. Zauberin (Sagäna Hor. epod. 5. 25, sat. 1, 8, 25. 41. 48); 
sag-ire spüren, wittern, scharf empfinden, (tibertr.) scharf sehen 
(“sagire’ enim sentire acute est: ex quo “sagae” amus, quia multa 
Scire volunt, et *sagaces? dicti canes. Is igitur, qui ante sagit quam 
oblata res est, dicilur praesagire, id est, futura ante sentire. Inest 
igitur in animis praesagilio extrinsecus injecta. alque inclusa. divini- 
tus. Ίνα si exarsit acrius, furor appellatur, quum a corpore animus 
abstractus divino instinctu concitalur. Cic. div. 1. 31. 66). 

B. Gl. 403a. — Corssen I. 326. 397. II. 153 f. 212. 274 ff. B. 27. 
N. 270 f. — Ebel KZ. V. 27. — F. W. 192. 408. 502 f. 1078; Spr. 111. 
872. — Pauli KZ. XVIII. 1f. — Pictet KZ. V. 26 8. — 1) C. V. I. 818. 
24). — Vgl von Raumer KZ. XXII. 244. — 2) C. E. 661. — Vgl. S. W. 
und Sch. W. &. v. — Anders Froehde EZ. XXII. 268 und Kuhn KZ. XV. 
399: Skr. tvak Haut, Fell, Decke, -tvak-as am Ende von Comp. (PW. 
III. 463 £). — 3) F. W. 502. — Sch. W. s. v.: zu συνέχω = zusammen- 
haltend. — 4) Walter KZ. XI. 430. — 5) Pictet KZ. 1. c. — 6) Grassmann 
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KZ. XVI. 178 f. zieht sanctus, sacer zu sak verehren: vgl. Rigveda: ge- 
bieten, sich gesellen, verehren (ebenso Schweizer-Sidler KZ. XIV. 147). 
Das PW. (VII. 545 f.) kennt jedoch die Bedeutung , verehren" nicht. — 
7) Vgl. Angermann St. V. 393. — 8) G. Meyer KZ. XXII. 30: das Ganze 
ist eine Zusammenrückung, deren Vorstufe in sacer sanctus (Tert. cor. 
mil. 13) noch vorliegt. — 9) Vgl. Corssen KZ. III. 444 und Walter KZ. 
X. 200. — 10) Vgl. L. Meyer KZ. V. 378. — Brambach Hülfsb.: saepes, 
saepio, nicht sepes, sepio. — 11) C. E. 114; KZ. XIII. 399. — 12) F. W. 
192. 503. — Spiegel KZ. XIII. 372. — Corssen B. 27. N. 64: sag (sog- 
cu-s)) — Pauli KZ. XVIII. 38. 65): möglich; oder W. sad (*sodw-s, 
* sodi-cu-s, 80ccu-s) oder sap anhangen (*sopicu-s), vgl. ksl. sapogu (Mikl. 
Lex.: sap ligare, lit. sapoga-s). — 13) Aufrecht KZ. I. 230 und Corssen 
l. c. (II. 212. N. 270 £). — Zu W. sec, secare: Ascoli KZ. XVI. 208 und 
Lottner KZ. ΥΠ. 164. — Ebel KZ I. 306: se(mi)-get „die halb auf- 
gegangene' (zu € vgl. sé-libra). — Pott I. 216. I]. 268: W. 8u; g — Jj 
oder υ. — Zur Form vgl. G. Meyer St. V. 51. — 14) Walter KZ. l1. c. 
(Anm. 4) — Ascoli KZ. XVI. 208 erwühnt die Ableitung von secare. 
„Für die 2. Hälfte des auffallenden Wortes wüsste ich nichts befrie- 
digendes vorzuführen. Ist 'sagicía per ct, quod in vett. codd. inveniri 
scribit Pierius in X. Aeneid. (Voss)! einiger Beachtung werth?" — 
Corssen I. 396: Skr. sagh schlagen, tódten (diese Bdtg. nicht im PW. 
VII. 852). — Wegen tt vgl. Corssen I. 176 f. 177. 1I. 666 und Schweizer- 
Sidler KZ. XVIII. 294. — 15) Vgl. noch B. Gl. 404b. — 16) Ganz anders 
Lottner KZ. V. 240: zu ἡγ ἠγεῖσθαι (dagegen C. E. 170: „sehr mit Un- 
recht“). — Klotz W. s. v.: „stammverwandt mit ajo und dem deutschen 
“sagen” **. 

3) SAK, SAG triefen, fliessen; fliessen machen, sau- 
gen; schmecken. — Nbf. svak, svag. Vgl. ksl. sok-% m. 
Saft, lit. saka-s, lett. svaka-s Harz; ags. süc-an, ahd. sug-an, mhd. 
sug-en, nhd. saug-en; ahd. swéhh-an, swech-an hervorquellen u. 8. w. 

sak — carm, «αφ. 
cam. 
ἁπ. — ἁπ-αλό-ς saftig, voll Saft und Kraft — kräftig, voll, 

frisch, jugendlich, zart!), ἁπαλό-τη-ς (τητ-ος) f. Zartheit, ἆπαλ-ύνω 
zart machen, verzärteln, ἆπαλυ-σ-μό-ς m. das Erweichen (Hippokr.); 
ὁπλό-τερο-ς, -τατο-ς (Synkope und Assim.) jünger, später, jüng- 
ster, spütester?). — (6%) ὁπ: ὁπ-ό-ς m. Saft, Feuchtigkeit, Feigen- 
lab (Il. 5. 902, fici sucus lacteus aceti naturam habet; itaque. coaguli 
modo lac contrahit Plin. h. n. 23. 63)?), Demin. ὅπ-ιο-ν n., bes. 
Mohnsaft, Opium; óz-/fo den Saft ziehen, ὀπι-σ-μό-ς m. das Ziehen 
des S., ὄπι-σ-μα(τ) n. der gezogene Saft (Theophr. Diosc.); ὁπό- 
ει-ς saftig, saftreich; 'Omó-s-c, contr. Ὁποῦ-ς, Hauptstadt der 
Lokrer (davon Ὀπούντ-ιοι), angelegt von Ὁποῦς, Sohn des Lokros, 
Vaterstadt des Patroklos (Il. 2, 531. 18, 326); ὀπο-ειδής saftartig. 

(απ: chn-w zerfliessen machen, faul machen, (dann auch) 
gähren machen, Pass. faul werden, verfaulen, verwesen, (dann 
auch) gähren (Fut. σήψω, Pass. σαπ-ή-σομαι, Aor. Pass. ἐ-σάπ- 
n-v, Conj. δαπήῃ IL 19. 27, Perf. σἐ-όηπ-α, Pass. σἐ-σημ-μαι) *); 
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Verbaladj. σηπ-τό-ς verfault, σηπτ-ικό-ς faul machend, auch zur 
Verdauung beitragend (σηπ-τήρ-ιο-ς id. Hippokr.) — «ήψ (σηπό-ς) 
m. f. fauliges Geschwür, eine giftige Schlange, deren Biss das 
verletzte Glied in Fäulniss setzt; Σηπ-ία-ς m. Vorgebirge auf der 
südlichsten Spitze von Thessalien in Magnesia (von der Schlangenart 
ony)°); σῆψι-ς f. Fäulniss, Gährung (Verdauung Hippokr.); σηπ- 
εύ-ω durch Füulniss bewirkende Gifte vergeben (Maneth. 4. 269); 
σηπ-ε-δών (δόν-ος) f. Fäulniss, faules Geschwür, Feuchtigkeit, 
Nüsse, σηπεδον-ικό-ς zur F. geh. (Sp.), σηπεδον-ό-ω = σήπω 
(Schol. Opp. Hal. 1. 781), σηπεδον-ώδης faulig, Füulniss bewir- 
kend. — «ηπ-ία f. Tintenfisch, der verfolgt eine Feuchtigkeit von 
sich giebt, aus der die Malerfarbe sepia bereitet wird, Demin. σηπ- 
ίδ-ιο-ν, σηπιδ-άριο-ν n., σηπι-ώδης sepienarlig, σήπ-ιο-ν, σηπ-ίο-ν 
n., σήηπι-ά-ς (άδ-ος) f. der Rückenknochen des Tintenfisches (der 
sogenannte Meerschaum, os sepiae). — ca -pó-c faul, verfault, ranzig; 
aber οἶνος σαπρός (auch σαπρ-ία-ς) alter, duftender Wein; σαπρ-ία, 
σαπρό-τη-ς (τητ-ος) f. Füulniss, Ge790-0, Go79i0-0, σαπρ-ίζω, σαπρ- 
vvo faul, stinkend machen. 

cap schmecken — merken, einsehen. 
cap. — cap-nc schmeckbar — deutlich, klar, gewiss, sicher*), 

Adv. oapäs, ion. σαφέ-ως, poet. σάφ-ᾱ 7); (σαφ-ανο) caq-nv-ric, 
dor. σαφ-αν-ῄς = σαφής, Adv. σαφην-ῶς, ion. -έως (oft bei Her. 
ohne Adj.), σαφήνε[σ]-ια f. Deutlichkeit u.s. w.; σαφην-ίζω deut- 
lich machen, erklären, σαφήνι-σ-τ-ικό-ς deutlich machend, erklärend, 
σαφηνι-σ-μό-ς m. Erklärung; σαφή-τωρ (τορ-ος) m. Erklärer (Hes.); 
(απφώ (Σαφώ auf einer Vase bei Jahn n. 753), üol. (ofap, σφαφ, 
orap, πσαφ) Ῥαπφώ (= docta puella) Dichterin aus Mytilene in 
Lesbos, Tochter des Skamandronymos, die Sängerin der Liebe, 
gest. nach 568 vor Chr.)) — «οφ: coq-ó-c schmeckend (vgl. 
Sapiens) = einsichtig, geschickt, kundig, lebens- und staatsklug, 
weise”), σοφό-ω (Lex. — σοφίζω, s. unten); cop-ia f. Einsicht, 
Geschicklichkeit, Klugheit, Weisheit (σοφίη Ἡ. 15. 412 das einzige 
Wort der Wurzelform cog bei Homer); σοφ-ίζω geschickt machen, 
unterrichten (N. T.), Med. geschickt u. s. w. werden, sein, reden, 
handeln, nachsinnen, aussinnen (Aor. Pass. σοφισθῆναι klug er- 
wügen Soph. Phil. 77, Perf. σε-σόφι-σ-μαι act., aber σεσοφισ-μένο-ς 
auch im pass. Sinne); «οφι-ς-τή-ς m. der Kundige, Geschickte 
(σοφιστὰς ἔλεγον τοὺς περὶ µουσικήν διατρίβοντας καὶ τοὺς μετὰ 
κιθάρας ἄδοντας Hes.); der kundig, geschickt Ersinnende; der 
Lebensweise (οἱ ἑπτὰ σοφισταί die 7 Weisen); seit der Mitte des 
5. Jahrh. v. Chr. eine gewisse Classe von Männern, die herum- 
ziehend für Geld Weltweisheit, Politik und Beredsamkeit lehrten, 
da sie aber meist nach &usserem Scheine strebend die objective 
Wahrheit verwarfen, so verband sich mit diesem Namen der Be- 
griff des Prahlers, Aufschneiders, Betrügers [„Schwindler‘ unserer 



— 9902 — 

an diesem Artikel leider so überreichen Zeit]; (vgl. noch Anm. 4 
pag. 496); unter den röm. Kaisern, bes. seit Hadrian, hiess cog. 
der griech. Rhetor, dem dieser Titel sammt einer öffentl. Lehrer- 
stelle verliehen wurde; fem. σοφίσ-τρ-ια (Plat. Euth. 297 c); σοφιστ- 
ικό-ς den S. betreffend, sophistisch, trügerisch; σοφιστ-ιάω wie ein 
S. reden; σοφιστ-εύ-ω ein S. sein, listig verstellen, coguors(.)-/a f. 
die Kunst des S.; σοφισ-τήρ-ιο-ν n. Lehrsaal eines S.; «όφις-μα(τ) 
n. das klug oder schlau Ersonnene, hinterlistiger Streich, Pl. Ränke, 
geschickt angelegter Trugschluss, verfängliche Frage oder Rede, 
Demin. σοφισµάτ-ιο-ν n., σοφισµατ-ωκό-ς zum S. geh., σοφισµατ-ία-ς 
m. geschickter Sophist (Nik.), σοφισµατ-ι-σ-μό-ς m. listige Deutung, 
σοφισµατ-ώδης einem S. ähnlich. — cup (o Hol. = v): cóq-aE m. 
Most, συφακ-ίζω (= önwelfo Hes.); ἀ-εύφ-ηλο-ς (in-sip-iens) thà- 
richt, nichtswürdig, verächtlich (Hom. nur Il. 9, 647. 24, 767, 
vgl Schol A. ad 9. 647: ἔστι δὲ ἀσύφηλος καὶ ὁ ἀπαίδευτος. ἐγέ- 
νετο δὲ ἀπὸ σοφὸς σόφηλος. σύνθες μετὰ τῆς ἆ στερήσεως, ἀσό- 
Φήλος. µετάβαλε τὸ ο sig τὸ v, καὶ γίνεται ἀσύφηλος, dg ἄγυρις 
καὶ ἄγορις. ΑΡ. lex.: ἀσύφηλος ἀμαθής. Hes. ἀσύφηλον᾽ ἀπαίδευτον, 
κακόν, ἁμαρτωλόν, ἀδόκιμον, μηδενὸς ἄξιον. Dann auch bei Stob. 
serm. 64. p. 408. 48. Quint. Smyrn. 9. 621) 19): Ci-cup-o-c (vgl. 
σέσυφος πανοῦργος Hes.) m. Sohn des Aeolos und der Enarete, 
durch List und Raubgier bekannt (Il. 6. 153 0 κέρδιστος yfver! 
ἀνδρῶν), er musste im Hades einen ihm stets wieder entrollenden 
Stein bergan wälzen (Od. 11. 698) 11), 

sak, sag. 

sag. — san-gu (vgl. ag: ung-ere, ungw-ére pag. 20), St. 
sangu-i, sangu-én: sangu-i-s (schon in der August. Zeit), Ssangu-Y-s 
(in-is) m. Blut (das im Körper und aus einer Wunde fliessende, 
vgl. cruor pag. 174), (übertr.) Geblüt, Geschlecht, Spross, Kraft, 
Lebenskraft (Acc. sangue-m Marin. Att. fr. Arv. 1. tab. XLI), 
sangu-en n. (Enn. Luer. u. s. w., Bouterw. Lucr. Quaest. p. 33) a 
sanguin-eu-s aus Bl. bestehend, blutig, blutroth, sanguin-ali-s, 
-üriwus zum Bl. geh., blutdürstig, sangwin-o-lentw-s blutig, blut- 
erfüllt, -gierig, -roth, sanguinolent-ia f. Blutergiessung, sangwin- 
ösu-s vollblütig (Cael. Aur.); sanguin-äre blutig, blut-farbig, -gierig 
sein, sanguinü-ti-o(n) f. das Bluten (Cael Aur.); sangwi-culu-s m. 
Blutwurst (Plin. 28. 14); ez-sangu-i-s blutlos, kraftlos; con-sanguin- 
€u-8 blutsverwandt. 

svak. — BÜC-U-8 m. (Gen. Pl. sucu-wn App. Met. 10. p. 244. 
32) Saft, (meton.) Geschmack, (übertr.) Kraft, Lebendigkeit 5); süci- 
du-s saftig, frisch, kräftig, sucida-re saftig u. s. w. machen; sucu- 
lentu-s, Swc-0su-8 —= sucidus, sucosita-s f. Saftfülle (Cael. Aur.); 
süel-nu-m n. Bernstein (die Entstehung desselben aus Baumharz 
war den Alten bekannt, wie die Fabel von den Phaethonschwestern 
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beweist, sonst elecirum, vgl. pag. 56), sucinu-s, -eu-s aus B., 
Sucin-Gc-iu-s bernsteinfarbig. 

8vag. — SUüg-Üre (suri) saugen!?), Part. suc-tu-s; suc-tu-s (tu-s) 
m. das S.; sangui-sug-a f. Blutsauger, Blutegel!?); (sug-min) su- 
men (-min-is) n. Brust des säugenden Weibchens, Saugwarze, 
sumin-ü-lu-s mit milchvollen S. versehen. — (*sug:u-s, * sug-ii-lu-s, 
*sugü-lu-s blutrünstig) sugillü-re blutrünstig machen — braun 
und blau schlagen (sugillata loca blaue Flecke), tibertr. verhöhnen, 
beschimpfen ^), sugilla-ti-o(n) f. (sugilla-tu-s m. Tert.) der blaue 
Fleck, Verhöhnung, Demin. sugillatiun-cula. 

sap (k zu p, vgl. lupus, Epona, saepio). 
säp. — 8Ap-a f. (urspr. Saft, Harz) eingekochter Mostsaft; 

säp-iu-m n., sap-inu-s f. Harztanne (der harzreiche Baum), Harz- ' 
stück der Tanne, sapin-eu-s zum H. geh.; sáp-or (ör-is) m. Ge- 
schmack, sapör-u-s schmackhaft (Lact., Prud.), sapor-ä-tu-s schm. 
gemacht; (*sap-ws) sapi-du-s schmackhaft (Adv. -de), Ggs. in- 
sipidu-s; Sap-óre (-ivi, -ü, sapuisse Cassiod.) schmackhaft sein, 
Geschmack haben, schmecken; (überir.) geistig merken, erkennen, 
einsichtig sein, klug sein, Ggs. de-sipere; Part. sapie-n-s = σοφ-ό-ς 
(pag. 991), Adv. sapienter; sapient-ia f. = σοφ-ία (Ggs. in-sipien- 
lia), sapienti-äli-s zur W. geh. (Tert); saperda = sapiens (saper- 
dae quasi sapientes vel eligantes Varro ap. Non. p. 176. 20). — 
(*sab-u-s, vgl. franz. sage aus italischem sab-iu-s, Diez Lex. etym. 
p. 300, dann a zu i geschwächt und p zu b, vgl. bibo pag. 453) 
sib-u-s (callidus sive acutus Paul. D. p. 336. 3) = osk. sipu-s 
(sciens)!5); (sibü-la, sibulü-la) Sibulla (Tac. An. 6. 12), Sibyl-la 
f. die weise Frau, Weissagerin, Prophetin, bes. zu Cum& in ältester 
Zeit [das Deminutiv machte sie zu einer Greisin]!9), Sibyll-inu-s 
zur S. geh., sibyllinisch (libri). 

ορ. — Säp-O(n) m. Haaröl, Pomade, Seife, sapon-ü-lu-s ein- 
geseift; Sap-i-s f. Fluss bei Ravenna (jetzt Savio) — söb-u-m 
(p zu b, vgl. oben sibu-s) n. Talg, Unschlitt, seb-ösu-s voll T., U., 
Sebösus röm. Bein., sebä-re aus T. bereiten (Col.). 

Corssen I. 117. 467. 543. B. 27. 168. — C. E. 457 f. 689; KZ. II. 
386. III. 412. — F. W. 404 f. Spr. 112. 376 (suk, sug, svak, svag fliessen, 
fliessen machen = saugen); . 401. 498. Spr. 373 (sap schmecken, 
merken, einsehen). — Goetze St. Ib. 147. — Lottner KZ. VII. 188. 20). 
189. 37). — Miklosich Lex. 869. — Pauli KZ. XVIII. 12. 20). 20. 85). — 
Zeyss KZ. XIX. 176. — 1) Vgl. Düntzer KZ. XIII. 18 und 8. W., Sch. 
W. s. v. — 2) Ameis-Hentze ad Od. 3. 466. — Döderlein h. gl. I. 224 
(vgl. Curtius KZ. III. 406). — Schweizer-Sidler KZ. II. 66. — Sch. W. a. v. 
— Zu ἔπομαι Buttmann Lex. II. p. 216 (dagegen C. E. 463: dafür Sonne KZ. 
X. 868: „er beweist auch hier sein feines Sprachgefühl*) — 3) F. W. 
9: ὀπός zu apa Saft (Wasser), Kraft, Fülle. — 4) C. V. I. 216. 224. 9). 
II. 129. 186. — 5) Vgl. Pott KZ. VIII. 178 **). — 6) Vgl. noch S. W. und 
Sch. W. &. v. — Anders B. Gl. 401a: sa, stirps pronom. tat; σα-φής cf. 
φάος, φῶς. — 7) Fritsch St. VI. 110 deutet σάφα vom St. σαφα (gegen 

Vanióek, etym. Wörterbuch. e 63 
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Kissling, der σάφα, ulya, ῥίμφα aus dem St. σαφ-εσ u. 8. w. ableitet, 
vgl. pg. 729. Anm. 2). — 8) Vgl. C. E. l. c. und Roscher St. Ib. 123 
(,valde probabiliter). — 9) Benfey KZ. VII. 52: σοπὀο (vgl. Clemm 
St. II. 58). — 10) C. E. 1l. ο. — Clemm St. VII. 85. — Fritzsche St. 
VI. 824. — Gelbke St. II. 19. — Anders Sch. W. s. v.: vielleicht mit 
0.9100, σίφων zusammenhüngend. — 11) C. E. l. c. — Fick Ἱ. c. — Auch 
Pott KZ. IX. 346 Anm.: „der Listige“. -- Vgl. Hartung Rel. d. Gr. II. 
p. 109. — Dagegen Sonne KZ. X. 187: „wohl nicht so ganz unbedenk- 
lich als man angenommen; σισυφο, σι-σσυφο zu Skr. kshubh ziehen 
(PW. II. 568: agitari, schwanken, caus. in Bewegung versetzen u.s. w.), 
goth. skiuba, nhd. schiebe, nnd. schube, so dass eben das Hauptamt be- 
zeichnet wäre. Auch wäre das an sich nicht ungefällig, allein es bleibt 
die lautliche Bedenklichkeit (dass c aus & erweicht sein könne)“. — 
12) F. W. 404; Spr. 112. 376. — Zu sasig (pag. 986): Pictet KZ. V. 27 
(zweifelnd Corssen B. 66): — Klebendes, Haftendes, Gerinnendes [doch 
vgl. cruor]. — Zu Skr. asrg: Pott I. 276 (vgl. Kuhn KZ. II. 137). Dagegen 
Pictet L c.: „scheint allzu gewagt‘. — B. Gl. 29f.: sarg, ita ut sanguis 
nominatus sit a fluendo. — Vgl. noch: Corssen II. 279: zu sangu-is vgl. 
pulv-is, cin-is neben pulv-er-is u. s. w. Curtius KZ. ΙΥ. 212: in sangui- 
n-is ist das rn von derselben Art wie in Skr. varıi-n-as. G. Meyer St. 
V. 59: sangwis ist wohl gebildet wie anguis, ninguis, pinguis d. h. 
mit Nasalirung der Wurzel; sangui-suga geht auf Stamm samgwi zu- 
rück (nicht Ausfall des né anzunehmen). — 13) Anders B. Gl. 140a: 
cush sugere, mutata initiali gutturali in sibilantem. — 14) F. W. und 
F. Spr. l.c. — Ganz eigenthümlich Klotz W. s. v.: eigentlich subcillare, 
von sub und cilium, gleichsam ein blaues Auge machen, Jemand einen 
Schlag in’s Gesicht geben. — 15) Vgl.: F. W. 493. Schmidt KZ. XIX. 
204. Schweizer-Sidler KZ. III. 207 (ob aber zu sapere, scheint keines- 
wegs ausgemacht). — 16) Böttger zu M. Müll. Vorl. I. 868 Anm. 25. — 
Aber Zißulle? — Pott KZ. VI. 133f.: Σίβυλλα, nach Plat. Phädr. 244 
angeblich Σιὸς statt Aıös βουλή. Es wäre in der That möglich, dass 
es dieselben Elemente, als der Name des Philosophen Θεοβουλος, in 
sich schlösse. Vgl. lakon. σιά statt Hex, orog — Θεός u.8. w. — An- 
zuführen wäre noch gewesen, dass schon Lactantius 1. 6. 7 den Namen 
ähnlich deutet (σιός und &ol βόλλα = βουλή — die Gottberathene). 

4) SAK sagen (zeigen); Nbf. svak. — German. sag-jan 
sagen (altnd. segja, alts. seggian, ags. secgan, ahd. sagian); lit. 
sak-yti, -as id. — Zu svak: Skr. suKaj andeuten, verrathen, an- 
kündigen, kenntlich machen (PW. VII. 1156); Και. soc-iti indicare 
(Mikl Lex. p. 871). 

sak. 
cek. — Imperf. redupl. (σι-σεκ-ε) T-cx-e sagte (Od. 19, 208. 

22, 91)1). — θέ-εκε-λο-ς (= θέσ-φα-το-ς) (hom. und einzeln sp. 
Dichter) = von Gott gesagt, eingegeben = tibernatürlich, wunder- 
bar, seltsam?). 

cem, «πε. — (ἐν-σεπ-ω) év-ém-u, (assim.) ἐν-νέπ-ω (poet.) 
ansagen, erzählen, melden, verkünden, sprechen, reden?) (Imper. 

ἕν-νεπ-ε Il. 9. 761. Od. 1. 1, Opt. ἑν-έπ-οι-μι Od. 17. 561, Part. 

év-én-ovv-o, -£g, fem. -ουσα, Impf. ἔν-νεπ-ε 11. 8. 412, Fut. év-hpo 
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[st. ἐν-επ-σω vgl. ἴσ-θι] 3mal, dvi-onr-ow Od. 5. 98; Aor. ἔνι- 
0760-v, -ὄπε-ς, -O-t, Imper. &vl-one-s [g — 494, vgl σχέ-ο, 9é-g, 
60-5], ἑνί-σπε nur Od. 4. 642, Opt. ἐνί-σποις, -σποι, Conj. Evl-ono, 
Inf. &vi-oneiv; Nbf. des Imp. ἔσπε-τε saget an Il. 2, 484. 11, 218. 
14, 508. 16, 112 = £v-one-te oder σε-σπε-τε); weitere Prüsens- 
form: év-ín-t-w (nur Pind. P. 4. 201 ἀδείας ἐνίπτων ἐλπίδας) und 
ἐνί-επω (D. Per. 391, Nik. Th. 522, Orph. Arg. 850); Verbaladj. 
ἄ-επε-το-ς (ετο = ved. ata, vgl. ἀρι-δεικ-ε-το) poet. unaussprech- 
lich, unsäglich, unsüglich gross, viel, unendlich, unermesslich; 
πρός-εψι-ς f. (προσαγόρευσις Hes.). — (θε-σεπ-ι) 0€-cr-v-c (1-05, Hom. 
nur Ace. θέσπι-ν) m. f. von Gott eingegeben, begeistert; (übertr.) 
göttlich, herrlich, erhaben, gewaltig?); θεσπί-ζω weissagen, ein 
Oracel (einen Befehl) geben (Fut. θεσπιῶ, Inf. Θεσπιέεν Her. 8. 
135), Θεσπι-σ-τγ-ς m. Seher, Prophet (Sp.), θέσπι-σ-μα(τ) n. Götter- 
spruch, Oracel (kaiserl Befehl Sp.); (θε-σπε--ιο) 0€-cmé-c-io-c 
(act.) göttlich redend, (pass.) = Honig’), Θεσπεσιό-τη-ς (τητ-ος) f. 
Göttlichkeit (αεί). — Oecr-ıo-c m. Fürst in Thespiä, aus dem 
Geschlecht des Erechtheus; Θέεπ-ι-ς (1d-05) m. der erste tragische 
Dichter Athens zu Solon’s Zeit; berühmter Flötenspieler beim König 
Ptolemäus Lagi. 

sak. 
sec. — (*sec-ere — dicere, vgl. umbr. prusicurent d. i. de- 

claraverint) sec-uta est (Plaut. m. gl. 4. 6. 5) = locula est, re- 
secuta est (Ov. M. 6, 86. 8, 865. 13, 749, Auson. epigr. 25, 68. 
99, 3) — respondit, in-sequ-is (narras, refers et interdum pergis 
Plac. Gloss.), in-séc-e erzähle weiter, fahre fort (Enn. ap. Gell. 
18. 9. 5), én-seque id. (Enn. ap. Paul. D. p. 88), insecendo (Cato 
ap. Gell. ibd.) — dicendo, insec-ti-0n-es (Gell. ibd.) — narrationes, 
insexit (Paul. Ep. 111) — dixit; sec-tu-s (tus) m. Rede (sectus 
aperire Marc. Cap. 1. 10). — sig-nu-m (vgl /ak, tek, tig-nu-m 
pag. 278) [si-n-g-nu-m Grut. 37, 13. 42, 4. 54, 8] n. (das An- 
sagende, Zeigende) Zeichen, Kenn-, Ab-, Vor-, Wahr-zeichen, 
Merkmal, Feldzeichen; (meton.) Cohorte, Manipel, Fühnlein; Signal, 
Losung, Parole; Bildwerk, Bildniss®) (vgl. signum est, quod sub 
sensum aliquem cadit et quiddam significat, quod ex ipso profectum 
videtur, Cic. inv. 1. 48); sign-ili-s, zu den Z. (am Himmel) geh., 
sign-äriu-s m. Bildhauer (Or. inscr. 4282); signä-re zeichnen, be- 
zeichnen, anzeigen, bemerken, mit einem Siegel oder Prügezeichen 
versehen, Part. signä-tu-s verschlossen, gut verwahrt (Adv. -fe 
deutlich, -nter id.), signa-tor m.,der ein Document als Zeuge be- 
siegelnde, signator-iu-s zum Siegelri geh., signa-ti-o(n) f. das Zeichen- 
machen (Tert.), signa-culu-m n. Zeichen, Siegel (Sp.); signi-fer das 
Zeichen tragend, Fahnenträger, (übertr.) Anführer, (*signi-fic-u-s) 
signi-fica-re ein Zeichen geben, anzeigem, bezeichnen, benennen; in- 
Sig-ni-s mit einem Kennzeichen versehen, kenntlich, ausgezeichnet, 

93 
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auffallend, merkwürdig, als Subst. n. insigne Kennzeichen, Ehren- 
zeichen, die Insignien, prae-signi-s —= insignis (Ovid. Sil Stat.); 
(*sig-u-m, *sig-ü-lu-m) sigil-lu-m (vgl. tignum, tigillum) n. (Sing. 
inser. ap. Mar. Att. fr. Arv. p. 357), sonst Pl. sigilla Bilder, Siegel, 
Petschaft (sigillum — signum Venant.), Demin. (*sigill-iu-m) sigillio- 
lu-m n. (nur Pl., Arnob.); sigill-äriu-s, -ari-äriu-s m. Bilderverfertiger 
(Or. inser. 4279 f.), sigill-äria n. Pl. Bilderfest an den letzten 
Tagen der Saturnalien, Götterbilder, Bildermarkt, sigillar-ic-iu-s 
zu den Siegeln geh., als Subst. n. Bilderchen; sigillare (σφραγίζω 
Gloss. Lat. Gr.), sigillä-tu-s mit Bilderchen versehen, geschmückt, 
sigilla-tor m. = sigillarius (Or. inscr. 4191); segullu-m n. techn. 
Ausdruck der Bergmannssprache (Kennzeichen von dem Vorhanden- 
sein innerer Goldminen Plin. 33. 4; vgl. span. segullo); sig-la n. 
Pl. Abktirzungszeichen (Cod. 1. 17. 2). 

Aufrecht KZ. I. 362. — C. E. 461; KZ. Ill. 406; Schulgr. 8. 324. 
D. 36). 327. D. 13); C. V. I. 46f. 190. 206. 208. 234. 4\. 280. 3). 1I. 8f. 
19. 93). 85 f. 90. 397. — Ebel KZ. Il. 47. — F. W. 400. 495; F. Spr. 
111. 371. — Fritzsche St. VI. 328. — L. Meyer KZ. VI. 164. - Renner 
St. la. 162. — Tobler KZ. IX. 246. 8). — Windisch K. B. VIII. 46. 16). 
— 1) Vgl. Ameis-Hentze ad Od. l. c. — Anders Faesi: ἴσκε — nıoxs, 
einafev, Enlarrev, ὠμοίου von ἴσκω = Zloxw „er machte ähnlich, dich- 
tete wahrscheinlich, ahmte die Wahrheit nach“. — 2) Vgl. noch C. E. 
509. — Anders: Brugman St. IV. 145. 11): = Θεσ-ι-κελος. Lobeck Path. 
El. I. p. 809: $eog und *£exeiog von £exe. Savelsberg Dig. p. 44: 
θεος, Fınelos. — Noch anders Rödiger KZ. XVI. 169: θεσ (in θέσκε- 
Aog, Βεσπέσιος, θέσπις, Θέσφατος) ist selbständige Bildung von der W. 
θε, Skr. dha, durch das Suffix ες, Skr. as; Θεσ = Skr. dhas. — 3) Vgl. 
noch 8. W. und Sch. W. s. v. — Anders: Christ p. 222, Savelsberg Dig. 
p. 42. 49: = ἐν-έπω. Döderlein Gloss. n. 511: ava-fermeiv „laut 
sagen“. — 4) Bezzenberger K. B. VIII. 120. — 5) C. E. l c.: wahr- 
scheinlich; derselbe St. IV. 226: θέσπις = Θεο-σπ-ι-ς, vgl. Be(o)-one- 
σιο-ς. Vgl. noch Ameis-Hentze ad Od. 3. 150. — Anders Savelsberg 1. c. 
(Anm. 2): Hefofenig, θε πις, Θεσπις ( zu o). Aehnlich deutet ders. 
Θεσπέσιος. Dagegen C. E. l. c. — Noch anders Pott II. p. 999: θε-α- 
σπετ-ιο-ς͵, Θε-σπέτ-ιο-ς. - 6) Fick |. c. — Zu W. sang (pg. 986): Corssen 
B. 82. N. 122 f. und Pictet KZ. V. 27: ,,Angeheftetes". Dazu C. E. 106: 
„nicht unwahrscheinlich“. -- Anders Ebel KZ. IV. 441: W. stig stechen; 
sig-nu-m (st. stig-nu-m) „das Gestochene' (vgl. Stich, Kupferstich). Bei- 
stimmend Grassmann KZ. XII. 138. Dagegen C. E. 215: „was ich nicht 
billigen kann“. — Noch anders Pott E. F. II. 181: = Skr. samgnä f. 
(gna mit sam; PW. VII. 566: Finverständniss, Bewusstsein, Zeichen, 
Benennung, Name, Erkenntniss) Dazu Ebel KZ. XIV. 156: „die einzig 
richtige Deutung“. Dagegen nennt Corssen N. l. c. die Etymologie 
προς „hinfällig“. — Zu sag-, seg-, sig-nu-m vgl. Corssen II. 274 (KZ. 
IX. 140 Ε). 

5) SAK, SKA schneiden, ritzen, graben; spalten, 
schneiden, scheiden; trennen. — Erweitert: ska-d, mit 
Vocalschwächung ski-d; "ska-n. — sak (nur europäisch) vgl. 
kal. sek-a, sesti caedere, stk-nali secare, sék-ati pungere (Mikl. Lex. 
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pg. 971. 974), lit. syk-i-s Schlag, Hieb; ahd. sag-a, sag-e, mhd. sage, 
sege Säge, ahd. seh Pflugmesser u.s. w. — Skr. Khà abschneiden, zer- 
schneiden (PW. II. 1058); Zend vi-skà entscheiden. — Skr. skha-d 
(PW. VI. 1243 unbelegt); kshad 1) vorschneiden, zerlegen, 
schlachten u. s. w. (ibd. II. 259); khad, khand brechen, zer- 
brechen, spalten (ibd. 590. 592). — Khid 1) abschneiden, abhauen, 
abschlagen; abreissen, zerschneiden, zerhauen, zerreissen, spalten; 
durehbohren, 2) scheiden, trennen; ablösen, herausnehmen, 3) unter- 
brechen, stóren, 4) vernichten, zu Grunde richten, zerstóren, ent- 
fernen (PW. II. 1089). — khan 1) graben, ausgraben, aufwühlen; 
aufschütten, 2) vergraben (PW. IL. 597). — Zu sak, ska vgl. gan, 
gna; lam, ima; man, mna. 

Ska 1). 
εκε) κε. — κε-ί-ω spalten (nur κείων Od. 14. 425); κε-άζω 

(meist poet.) spalten, zerspalten, zersplittern (Aor. ep. i-x£a-cot, 
κέα-σσδε, xéa-ct, 3. Pl. κέα-σαν, Opt. κεᾶ-σαι-μι, Aor. Pass. ἐ-κεά- 
6-0«, Perf. Pass. κε-κεα-σ-μένο-ς); Verbaladj. εὐ-κέα-το-ς gut ge- 
spalten (κέδρος Od. 5. 60), εὖ-κέα-σ-το-ς id. (Eust.); κέα-σ-μα(τ) 
n. abgespaltenes Stück (Hes.); πεαίνω = κεάζω (Sp.)”); xé-ap- 
vo-v (vgl. oxéz-ag-vo-v, cav-er-na) n. Axt (Hes.)?). — kon Kal- 
ατ-α n. Pl. ὀρύγματα (Hes.) Erd-spalten, -schlünde, καιετά-εσδα 
(ῥοχμοὺς ἀπὸ σεισμῶν ἔχουσα Eust.); kaıdd-a-c m. eine Bergschlucht 
unfern der Stadt Sparta, wahrsch. in der Nähe des heutigen 
Mistra, in welche früher Gefangene, später die Leichen der Ver- 
brecher gestürzt wurden (vgl. E. Curtius Pel. 2, 252). — κη: 
κῆ-τος (vgl κύ-τος, βρέ-τας) n. Schlund vom Schiffe und vom 
Meere‘); vgl. µεγα-κήτης grossschlundig (δελφίν Il. 21. 22, πὀν- 
τος Od. 3.158, νηῦς Il. 8, 222. 11, 5. 600); κήτ-ειο-ς von grossen 
Meerfischen; κητώ-ει-ς nur hom. Beiwort von Lakedämon (Il 2. 
581. Od. 4. 1 κοίλην Auxsdaluova κητώεσσαν hohl d.i. tiefliegend, 
κητῶεις schlundreich, reich an Klüften, nämlich in den zwei parallelen 
Gebirgszügen Taygetos und Parnon, welche die Landschaft Aaxs- 
δαίµων durchzogen, Ameis-Hentze ad l. c.)); κητ-ώδης von der 
Grösse der Meerungeheuer, (übefh.) ungeheuer, gross; κήτ-ό-ο-μαι 
zum Meerungeheuer heranwachsen (Ael h. a. 14. 23); κητ-εύ-ω 
grosse Meerfische fangen, xnre(F)-Iix (κητ-ία Ael.) f. das Fangen 
gr. M.; κήτ-η-μα(τ) n. eingesalzenes Fleisch gr. M.; κητ-ήνη f. grosses . 
Schiff (Leviathan) (πλοῖον µέγα ὡς κῆτος Hes.). 

εκιθ). — κε-εκί-ο-ν n. Schabe, Werg, Abgang vom Flachs, 
Hede (τὸ ἀποκτένισμα τοῦ Alvov Hes.) — xö-cKı-vo-v n. Sieb (vgl. 
τοὺς ἀνοσίους ἐν ἄδου ποσκίνω ὕδωρ φέρειν ἀναγκάξουσι Plat. Rep. 
2. 363d), Demin. κοσκίν-ιον n.; κοσκινη-δόν nach Art eines 8.; 
κοσκιν-εύω, -ίζω sieben, sichten, κοσκίνι-σι-ς f. das Sieben (Lex.). 

8kad ^). 
(c)kab9). — κέ-καδ-ο-ν (ep. Aor.) weichen machen ven einer 
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Sache = berauben (Part. κε-καδ-ών Il. 11. 334, Fut. κε-καδ-ή-σει 
Od. 21, 153. 170); Med. κε-κάδ-ο-ντο sie wichen zurück, zogen sich 
zurück, nur ὑπὸ δὲ Τρῶες κεκάδοντο ll. 4, 497. 15, 574; Plusqu. 
ἐ-κε-κήδ-ει (ὑπεκεχωρήκει Hes.)?). 

cKed, κεδ. — (St. σκεδ-ας, σκεδ-ασ-νυ) εκεδ-άν-νυ-μι, ep. κεὺ-άν- 
νυ-μι (Hom. hat das Präs. und Imperf. σκεδ- nicht, dies erst bei 
Xen. und er braucht κεδ- nur, wo das Metrum oxed- nicht duldet) 
scheiden, trennen, zersprengen, zerstreuen ‚ auseinandergehen lassen 
oder treiben (zu σχεδᾶ-: Fut. σκεδά-σω» att. σκεδ-ῶ, -ᾱς, -ᾱ, Aor. 
ἐ-σκέδα-σε, σκέδα-σε, Imper. σκέδα-σον, Pass. ἐ-σκεδά-σ-θη-ν, Perf. 
Pass. ἐ-σκέδα-σ-μαι; zu ep. κεδᾶ-: Aor. ἑ-κέδα-σσε, Pass. 3. Pl. 
ἐ-κέδα-σ-θεν st. -Όησαν Il. 15. 657, Part. κεδασθ-είσης, -έντ-ες); 
σκεδ-ἄζω (Eust.), κεδ-αίνω (sp. Dicht.), κεδᾶται (σκεδάννυται Hes.)!"); 
Verbaladj. σκεδα-σ-τὸ-ς zerstreut, zu zerstreuen, σκεδαστ-ικό-ς zum 
7. geh., geschickt; σκέδᾶ-σι-ς f. das Zerstreuen (σκέδασιν θεῖναι 
«-- oxedacnı Od. 1, 116. 20, 225); κέδ-ματ-α n. Pl. Gliederreissen 
(Hippokr.), κεδµατ-ώδης mit Gl. behaftet (Med.) — εκίὸ-νᾶ-μαι, 
poet. Nbf. κίδ-νᾶ-μαι, sich zerstreuen, sich verbreiten, auseinander- 
gehen (σκεδ : σκιδ vgl πετ: πιτ pag. 466) (zu σκιδ-: Hom. nur 
Prüs. -vere;, Imperat. -vacde, Inf. -vacdaı, Imperf. σχ{δ-νατο, Pl. 
ἐ-σκίδ-ναντο, zu κιδ-: Hom. nur κίδναται ἠώς Il. 23. 227, ἡἠὼς 
ἐ-κίδ-νατο Ἡ. 8, 1. 24, 695; in Prosa wohl nur ἀπο-σκίδ-να-σθαι 
Thuk. 6. 98). 

cxad [x = 4 nach σ]11). — (σχαδ-Ίω) εχάζω klaffen machen, 
spalten, stechen, ritzen, schlitzen; loslassen, fallen lassen; aus- 
einander-, zurück-halten, hemmen; intr. klaffen, offen stehen (Fut. 
σχά-σω, Aor. ἔ-σχα-σαι selten att. Nbf. σχᾶ-ω [Imperf. ἔ-σχω-ν Ar. 
Nub. 409])'?); (σχαδ-τι, σχασ-τι, σχασ-σι) σχᾶ-σι-ς f. das Stechen, 
Ritzen u. Β. w., σχα-σ-τήρ (τῆρ-ος) m. Stellfalle(?), σχαστηρ-ία f. ein 
vorgezogenes oder heruntergelassenes Seil, σχαστήρ-ιο-ν n. Werk- 
zeug der Wundärzte zum Ritzen, Lancette (Med.); σχα-σ-μό-ς m. 
= σχάσις, σχάσ-μα.τ) n.-geschrüpfte Stelle (Sp.); σχα-δών (-δόν-ος) 
f. Brutzelle der Bienen. — xdZouaı (intr. zu χάζω) sich trennen, 
weichen, zurückweichen, ablassen, abstehen (Fut. χά-σο-μαι» ep. 
3. Pl. χάσσονται Il. 13. 153, Aor. ἔ-χα-σά-μην, ep. χά-σσα-το, Inf. 
χάσσα-σθαι, Part. χασσά µενο- 4); ἂγ-χαζε (Soph. fr. 800 D.); συγ- 
χάσαι’ συγχωρῆσαι (Hes.)? 

cxed. — εχέδ-η f. Scheit, Spalt, Brett, Tafel, Blatt (darauf 
zu schreiben, rechnen u. s. w. Sp. , das lat. sched a), Demin. σχεδ- 
ἄριο-ν n.; CcxXed-ia, ion. -In, f. (collect. zu σχέδη Scheit, Brett) 
Floss, leichtes Schiff 1*). — «χε-ν-ὃ-ὕλα, -vAn f. Werkzeug der Schiffs- 
zimmerleute und Schmiede, Zange? (χαλκευτικὸν OQyavov Hes.), 
Demin. σχενδύλ-ιο-ν π., σιενδυλά-ω mit der σχ. fassen (Hes.). 

Skid !5). 
Ckfb. — (σκιδ-λα) εκίλ-λα f. Meerzwiebel, mit länglicher Bolle; 
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σκιλλ-η-τ-ικό-ς von M., σκιλλ-ὤδης meerzwiebelartig. — (Spalten, 
scheiden) εκοῖδος, κοῖδος (maked.) (oixovópoc* ἀρχή τις παρὰ Maxe- 
ὁόσι τεταγµένη ἐπὶ τῶν δικαστηρίων. m λέξις κεῖται ἐν. ταῖς ἐπιστό- 
λαις ᾿ἀλεξάνδρου Ἡθε.) 19). — σκιδ-αρό-ν ἆραιόν (Hes.); κίδ-αλο-ν 
(xoóupvov ἨΗοε.) 17). — εκι-γ-δ-αλ-α-μό-ς, εκινδαλµό-ς m. Gespal- 
tenes, Gespitztes, Schindel, Pfahl, Spitzpfahl; (übertr.) Spitzfindig- 
keiten (Arist. Ran. 819). 

cxıd. — (σχιδ-ω) εχίζω spalten, scheiden, theilen, trennen, 
zerlegen, zerschneiden, zerreissen (Präsensst. von Pindar an, Hom. 
nur Od. 4. 507 ἀπὸ 0’ ἔσχισεν αὐτήν, Fut. oyíco, Aor. Pass. 
σχισθέντων Plat. Pol. 2658 α) 18), Verbaladj. σχισ-τό-ς gespalten, ge- 
trennt, trennbar (γάλα σχιστόν geronnene Milch, Diosc.); (σχιδ-τι 
σχισ-τι, 6410-01) σχίσι-ς, σχι-σ-μή f., σχι-σ-μό-ς m. das Spalten u. s. w.; 
σχί-σ-μα(τ) n. das Gespaltene, der Spalt; (übertr.) Spaltung, Zwie- 
spalt, Uneinigkeit, schisma (Sp., N. T.), σχισµατ-ικό-ς die Spaltung 
betreffend, zur Sp. geh. — cyxid-n f. Gespaltenes, Splitter, Scheit, 
Schindel, Demin. σχίδ-ιο-ν n. Pl, gezupfte Leinwand, Wundfaden 
(Sp.); (σχιδ-α) εχίζα, ion. oylön, f. = σχίδη, Demin. σχιζ-ίο-ν n.; 
oylö-a& (ακ-ος) τη. = oylön, σχιδακ-ηδόν, -100v splitterartig, σχιδακ- 
ὥδης id.; σχῖδ-ος n. = σχίδη (Hes.). — εχι-ν-ὃ-αλ-α-μό-ς, «χινδαλ- 
µό-ς m. att. = σκινὸ- (8. oben) (Arist. Nub. 130, vgl. Hippias von 
der Dialektik des Sokrates bei Plat. Hipp. 1. 304a: xvíouera καὶ 
περιτµήµατα τῶν λόγων κατὰ ‚Boayd διῃρηµένα); σχινδαλ-έ-ω — σχίζω 
(Sp.), σχινδάλη-σις f. das Spalten (Galen.). — (σχιδ-νο) εχῖ-νο-ς f. 
Meerzwiebel!"); σχινο-κέφαλος mit einem grossen länglichen Kopfe 
wie die Meerzwiebel (so hiess Perikles, vgl. Plut. Per. 3 of 6’ ᾽άττι- 
xol ποιηταὶ σχινοκέφαλον αὐτὸν Exalovv' τὴν yag σκίλλαν ἔστιν ὅτε 
καὶ σχῖνον ὀνομαξουσι). 

1 

sac. — (sac-to, sac-so) SaXU-m n. das Abgebrochene, Ab- 
gespaltene = Felsstück, Felsblock, Fels, Gestein, Stein), Demin. 
Sazxt-lu-m n.; sax-eu-s, sax-i-Ali-s von Stein, steinern, saz-e-tu-m nm. 
felsiger Ort, saz-a-ti-l-s bei den F. befindlich, sar-ösy-s felsig, 
steinig, sarosi-ta-s, sawi-ta-s f. Steinhärte (Cael. Aur.), Saxa For- 
miana, Saxa Rubra (Ortschaften); saxi-fer Steine tragend (Val. 

— FL), sazi-ficu-s versteinernd, saxi-frágu-s St. zerbrechend (herba saz. 
Steinbrecher, σαρξι-φαγής, σαρξί-φαγος) 31), saci-genu-s aus St. er- 
zeugt (Prud.). 

sec. — 800-356 (séc-ui) schneiden, ab , zer-schneiden, ritzen, 
verwunden, zertheilen, Part. sec-tu-s (seca-türu-s Col. 5. 9. 2), secti- 
li-s geschnitten, gespalten, schneidbar, spaltbar, sect-ivu-s schneid- 
bar, sect-üriu-s verschnitten, castrirt; sec-ti-0(n) f. das Schneiden, 
Ab-, Zer-, Ver-schneiden; Zertheilung, Eintheilung; das Aufkaufen 
der von Staatswegen eingezogenen Güter, der Beute, der zu- 
gefallenen Erbschaft und Parcelliren ders. behufs Wiederverkaufs im 
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Einzelnen [Güterausschlachtung]; sec-tor (tör-is) m. Schneider, Ab-, 
Zer-schneider; Aufkäufer der sectio und Zerstückler ders. behufs 
Wiederverkaufs, fem. sec-r-ix, sectör-iu-s zum Ankauf der sectio 
geh., sectüra f. das Schneiden, der Schnitt; seca-mentu-m n. Schnitz- 
werk, -arbeit (Plin.), sec#-bili-s schneidbar, theilbar (Lact, Auson.), 
secabili-ta-s f. Schneid-, Theil-barkeit (Claud. Mam.). — (séca, Dem.) 
secá-la f. Sichel bei den Campaniern (seculae a secando Varro Ἱ. Ἱ. 
5. 187); sec-äle n. (Sichelkorn?) Roggen (Plin. 18. 16. 40)?5); 
sec-Vou-m (libum est quod secespita [s. W. spi] secatur Paul. D. 
p. 349. 3). — seg-men (min-is) n. Abschnitzel, Splitterchen, 
Stückchen, re-segmin-a n. Pl. id. (Plin.), segmen-tu-m n. Schnitt, 
Ab-, Ein-schnitt, Stückchen, Streifen, Besatz, segment-a-tu-s be- 
setzt, beschlagen. — (sec-ra, seg-ra, seh-ra) Serra f. Säge ®°), Demin. 
serrü-la f., serr-àriu-s m. λνθοπριστής (Gloss. Cyrill); serra-re stgen 
(Sp.), Part. serrä-tu-s gesägt, sügenfürmig, gezackt, serrätü-la f. 
reinlat. Name der Pflanze Betonia (Plin. 25. 8. 46), serrä-ti-m in 
Sügeform, sägenförmig, serra-tor-iu-s id., serra-tura f. das Sügen: 
(Pallad.), serra-bili-s sägbar, leicht zu sägen (Plin.), serra-g-o 
(1n-is) f. Ságespüne (Cael. Aur.). — Sec-ü-ri-s (vgl. ac, ac-w-ere, & 
vor ri) f. zum Schneiden, Spalten geh. = Beil, Streitaxt, Haue?*); 
(metonym.) hóchste Gewalt (da secures, fasces, virgae von den Lic- 
toren den Magistraten vorangetragen wurden), Demin. securi-cüla 
f.; meton. (techn. Ausdruck in der Baukunst) eine beilfórmige Art 
Verklammerung, Schwalbenschwanz, πελεκῖνος (Vitr.); (*securiculä-re, 
davon Part. Pass. synkop.) securicla-tu-s durch einen Schwalben- 
schwanz verbunden; securi-fer, -ger beiltragend. — séc-wus n. (einzeln 

. bei Dicht. und Histor.), (*sec-tu-s, *sec-su-s) SeXU-8 m. Abtheilung, 
Geschlecht [sexus σχῆμα γυναικεῖον Gloss. Phil]*5), sexu-ali-s zum 
G. geh., geschlechtlich (Cael. Aur.) — re-sex (nur Acc. re-séc-em, 
Nom. Pl .es) beschnittene junge Rebe (Col); feni-sex, -sec-a m. 
Heumäher, feni-sic-ia f., -ia n. Pl. Heuhaufen; in-s$c-ia f., -iu-m n. 
eine Art Würste, Dem. insició-lu-m n.; pro-síc-iae [andere porri- 
ciae] (Axnob. 2. 231, Solin. 5), pro-sic-ie-s f., pro-sec-tu-m n. das 
abgeschnittene Opferfleisch (prosiciem extorum vel in mensam por- 
ricere Varro ap. Non. p. 220. 23), Nbf. prosic-iu-m n. (quod pro- 
secatum projicitur Paul. D. p. 225); sub-sic-ivu-s unten abgeschnit- 

. ten, abfällig; (als Subst. n.) die über das Maass abfallende Parcelle 
Land; Anhüngsel; (übertr.) Neben-zeit, -stunden. 

(ste, seic) sic. — 8Ie-a f. Dolch, Demin. sici-la f., sic-üriu-s 
m. Erdolcher, Meuchelmürder; s3c-3li-s f. Messer, Speerspitze, 
Sichel, Demin. sicili-cula f. (Plaut. Rud. 4. 4. 125), siciltre mit 
der Sichel nachmähen, sícili-men-ía n. Pl. das mit der S. Nach- 
gemähte (Cato r. r. 5); sicili-cu-m n. Bruchtheil: !/j; vom Fuss, 
Joch, As, von der Stunde (sicilicum dictum, quod semonciam secet 
Fest. p. 336). 
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ska!). 
ska. — squä-tu-s m., squä-ti-na f. (vgl. κῆ-τος pag. 997) 

ein Haifisch (squalus aquatina Linn.; squafus, 6lva, ᾿εἶδος ἴχθύος 
Gloss. Phil.). 

sci scheiden. — SCI-rT& scheiden, entscheiden, unterscheiden 
= wissen, kennen, verstehen [ältere Formen: Imperf. sci-bam, 
Fut. scibo, Pass. scibi-tuwr]?9), scn = scisne; con-scire sich be- 
wusst sein; ne-scire nicht wissen; Part. scien-s wissend, kundig 
(Adv. scienter); scient-ia f. Wissen, Kenntniss, Kunde, Wissen- 
schaft, Dem. scientió-la f. ( Arnob.), scienti-ali-s, scienti-ficu-s wissen- 
schaftlich (Boöth.); con-scientia f. Mitwissenschaft, Bewusstsein, 
Gewissen; sci-u-s wissend, kundig, Ggs. in-sciu-s, ne-sciu-s; Demin. 
Sció-lu-s Halbwisser; sci-bili-s wissbar, erkennbar (Tert., Marc. Cap.); 
sci-licet (= scire licet öfter bei Lucr. und Liv. 1. 39 oder — sci, 
licet) δήλονότι (adverbial) versteht sich, offenbar, gewiss, wirk- 
lich; (bes. ironisch) natürlich, versteht sich (nämlich, Sp.); Inchoat. 
sci-sc-Ere (sci-vi) zu erfahren suchen, erforschen; übertr. (nach 
stattgefundener Untersuchung) genehmigen, billigen, beschliessen, 
bewilligen; Part. sci-tu-s (medial) erfahren, klug, umsichtig, als 
Subst. sci-fu-m (bes. plebis, daher plebi-scitum, populi-scitum) n. Be- 
schluss, Volksbeschluss, Plebiseit (Lehre, Lehrsatz, δόγμα, Sp.); 
prae-sciscere vorher erfahren oder erforschen; re-sciscere erfahren; 
(genehmigen = annehmen) a-sciscere an-, auf-nehmen, con-sciscere 
zufügen; (in urspr. Bedeutung noch) de-sciscere sich losscheiden, 
lostrennen, abfallen; Intens. sci-sci-ta-ri (-re Plaut.) nachforschen, 
erforschen, sciscilü-tor m. Nachforscher, seiscitä-ti-o(n) f. Nach- 
forschung. 

skad ^). 
scad. — 8ea-n-d-ii-la (vgl. σκι-ν-δ-α-λ-α-μό-ς pag. 999) f. Dach- 

latte, Schindel, Dachbrett, scandul-ari-s zur D. geh. (sc. tectum 
Latten-, Schindel-dach), scandul-äriu-s m. Dachdecker (Dig.); scin- 
dula f. id. (Isid. or. 19. 19). 

skid 15), 
scid. — sei-n-d-öre (Perf. scid-i, redupl. sci-scidi Enn., Acc. 

und Afr. ap. Prise. p. 890) =  σχίζω (pag. 999), Part. (scid-to) 
scis-su-8 spaltig, gespalten, als Subst. n. Loch, scissu-s (üs) m. 
σχίσμα (Gloss. Phil), scissi-m zerrissen (Prud.), sciss-or (Oris) m. 
Vorschneider, Vorleger, scissura f. Zertheilung, Spaltung, Zwist, 
scissi-ö(n) f. das Zerreissen (Μαοτ.), scissi-li-s zerbrechbar, zer- 
rissen; di-scid-iu-m n. Trennung, Zwiespalt, (ec-scid) excid-iu-m 
n. Zerstörung, Vernichtung. 

(scid, scaid, caid) caed. — caed-öre (Perf. ce-cidii, Part. 
* caed-tu-s, * caes-tu-s, *caes-su-s, cae-su-s) spalten, hauen, schlagen, 
niederschlagen, tódten, morden, schlachten?"); Compos. -cido (cid-i, 
Cigu-s): abs-, ac-, de-, dis-, ex-, in-, inter-, oc- (occisitantur C. Gracch. 
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ap. Fest. p. 201), prae-, re-, suc-, trans-cdere; Part. als Subst. 
caesu-m n. (nur von der Rede) Abschnitt, xóuua, caesa f. Hieb 
(Veget.); caesi-m hiebweise, mit einem Schlage; caesu-s (4s) m. 
das Hauen, Schneiden (Itin. Al. M.), caesor m. Hauer (Hieron.), 
caesi-ö(n) f. das Behauen, Hauen (Col, Tert.), caesüra f. id., das 
Schneiden, Füllen, (metrisch) Einschnitt, Cäsur (auch incisio), 
caesurü-ti-m schnittweise (Sidon.), caes-ali-s zum Schneiden u. s. w. 
geeignet. — caed-e-s (1-9) f. das Niederhauen, Tödten, Gemetzel, 
Mord; (meton.) gemordete Person, durch Mord vergossenes Blut 
(Gen. Plur. caed-um, Sil), caed-uu-s zum Hauen geeignet (caedua 
silva Unterholz); (caed-) cae-men-iu-m n. Bruchstein (heter. Pl. 
caementae Enn. ap. Non. p. 196. 30), caement-ic-iu-s aus Br. be- 
stehend, caement-äriu-s m. Steinbrecher (Hier.); (caed-) cae-lu-m 
n. Meissel, Grabstichel 39), caela-re meisseln, stechen, graviren, 
ciseliren, caela-tor m. Meissler u. Β. w., caela-tura f. das Meisseln 
u. 8. w., (coner.) gestochene, eiselirte Arbeit, caela-men (min-is) n. 

coner. caelatura. — -eId-a??): frair-3-cida m. Brudermörder, 
homi[n]-cida comm. Menschenschlächter, Mörder, -in, matr-$-cida 
comm. Muttermürder, -in (getrennt matrique cida Auson. Caes. 35); 
(patr-i-) parr-3-cida, pär-i-cida (XII tab. ap. Fest. p. 221) comm. 
Vater-, Aeltern-, Verwandten-mörder, Mörder eines freien Bürgers; 
(im weitesten Sinne) Hochverräther, Religionsschänder, Tempel- 
räuber; lapi[d-3]-cida m. Steinhauer, Steinmetz, lapicid-inae f. 
Steinbrüche, lapicidin-äriu-s m. Aufseher über die Steinbrüche; suc- 
cid-ia n. Pl. das Einschlachten und das Eingeschlachtete (succidias 
hominum facere Menschen niederschlachten Cato ap. Gell. 13. 24. 
12)9); (Ftruc-i-cida, vgl. W. tru pag. 318) trü-eIdü-re nieder- 
metzeln, morden, (übertr.) verunglimpfen, zu Grunde richten?!) 
trucida-ti-o(n) f. das Abschlachten u. s. w., trucidä-tor m. Abschlachter 
u.8. Ww. (Aug.). — cae-spe-s s. W. spi. 

caed scheiden: de-cid-ére entscheiden, ausgleichen, schlichten; 
(caed-to entschieden = hell, caes-to, caes-so, cae-so) eaes-1U-s hell, 
helläugig (γλαυκῶπις, Superl caesissimus Varro l.l. 8. 76), Caes- 
iw-s röm. Eigenname, caesi-ta-s f. helle Farbe (Botth.); (*caesu- 
lu-s) Caesul-enw-s; Kaes-o(n), Caesö(n) röm. Bein., Demin. (cae- 
son-la) Caesul-la id., Caesön-iu-s, -mu-s id., (caes-er-no) Caes-er- 
n-iu-s, Caes-en-n-iu-s 1.33). 

skan°°). 
can. — can-äli-8 (comm.) Graben, Rinne, Canal, Röhre, Schiene, 

Demin. canali-culu-s m., -cula f., canalicul-à-tu-s rinnenförmig, cana- 
.li.c[u]l-äriu-s m. Verfertiger von Rinnen (Klempner? Or. inscr. 9); 
canali-colae (forenses homines pauperes dicti, quod circa canales fori 
consisterent Paul. D. p. 45. 18). 

1) Ascoli KZ. XVI. 207. — Corssen I. 501 f. — C. E. 1456. — FE. 
W. 206. 400 f.; P. Spr. 111. 371. — Lexer KZ. XVI. 74*). — Lottner 
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KZ. VII. 164f. — Walter KZ. XII. 413 Anm. — Weber KZ. X. 243. — 
2) Ebenso F. W. 497; doch zieht ders. Spr. 79 κείω, κεάζω, κέαρνον zu 
Καθ spalten. — 8) DüntZer KZ. XVI. 80: Ableitung -ερ», vgl. deutsch 
-arn. — 4) C. E. l. ο. — F. W. 496: skato(s). grosses Meerthier. — Zu 
χάω, χάσκω: Buttmann Lex. II. 95. Dóderlein n. 2096. — Zu kav hohl 
sein: Brugman St. IV. 152. 25). Sch. W. s. v. — Zum Suffix -tas vgl. 
Angermann St. III. 124. — 5) Vgl. noch: Buttm. Lex. II. 78. Goebel 
de epith. p. 14. — Anders Düntzer KZ. XII. 91 f.: ,κήητῶεσσα auf die 
Weite der Stadt gehend“. — 6) C. E. 1. c. — Fritzsche St. VI. 319. — 
F. W. 89: Καθ kratzen, κέσ-κ το-ν. — 7) C. E. 246. — F. W. 200. 497. 
— Grassmann KZ. XII. 97 7). — L. Meyer KZ. VI. 174 f. — 8) C. V. 
I. 819. 18). II. 28; Schulgr. 8. 826. 41 D. — Zu kad gehen, weichen, 
fallen, (caus.) überwältigen, beschädigen, berauben: F. W. 80; Spr. 118. 
Kuhn EKZ. I. 93 f. — 9) C. E. 494, Anm. — 10) C. V. I. 167. 50). 170. 7). 
— Ebenso: χέρασ-νυ, πετασ-νυ; vgl.: Kuhn KZ. II. 469. Leskien St. 11. 
108f. L. Meyer KZ. VI. 174 f. — 11) Vgl. Bühler KZ. VIII. 149. — 
19) C. V. I. 318. 13). 836. II. 373. — F. W. 201: skand springen. — 
13) C. V. I. 319. 18). — 14) Zu σχεῖν: Grashof (Schiff p. 10). — 15) Benfey 
I. 170. — B. Gl. 148b. — Christ p. 86. — Corssen I. 376. B. 453 f. — 
C. E. 246. — F. W. 207. 497. — Grassmann KZ. XII. 97. 8). — Kuhn 
KZ. II. 470. IV. 35. — L. Meyer KZ. VI. 174 f. VII. 204. — Siegismund 
St. V. 216. — Fick (W. 409. Spr. 379 f. KZ. XXI. 8f.) stellt zwei Wur- 
zeln auf: s kid spalten, skidh scheiden. — Auch Grassmann K2. XII 
130 vermuthet eine urepr. W. skidh (vgl. C. E. 1. c.). — 16) Fick KZ. 
XXII 215) — 17) F. W. 31: kanda Knoten. — 18) C. V. I. 819. 14). 
— 19) Vgl. Brugman St. IV. '59. — 20) Vgl. Ascoli KZ. XVI. 207. — 
21) G. Meyer St. V. 78: „das merkwürdige σαρξι-φαγής, σαρξί-φαγος, 
Beiwort einer den Stein zerbróckelnden und das Harnen befördernden 
Pflanze bei spüten Aerzten ist eine durch die einige Male vorkommende 
Variante σαξίφραγος evident gemachte Volksetymologie aus dem lat. 
saxi-frugus“. — 22) Vgl. Hehn p. 479. — 23) Kuhn EZ. VI. 161. — 
Vgl. auch Klotz W. s. v.: wahrsch. eines St. mit secare [secera — serra] 
und dem deutsch. sägen. — 24) Corssen KZ. V. 129. — Schweizer-Sidler 
KZ. III. 212 billigt Bopp's Deutung: securis als Ueberrest einer Bildung 
mit dem Affixe -vant (im Skr. das Part. Perf. gestaltend) =. die ge- 
schnitten habende; dagegen ibd. 341: „so kann man erklären; aber 
eben so gut darf man diese Bildung als eine unmittelbar vom Stamme 
ausgegangene betrachten“. — Vgl. noch kal. sekyra, ngr. τζεκούριο»ν 
(Mikl. Lex. s. v.). — 25) Vgl.: Benfey KZ. II. 221. Corssen B. 422. Pott E. F. 
I. 93. — 26) C. E. 109. 145. — Vgl. Schweizer-Sidler KZ. XXI. 266 (da- 
gegen XIV. 486: „wohl von secare durchaus zu trennen"). — Benfey Or. und 

cc. II. 379: ski in ganz anderem Sinne (vgl. C. E. 481). — Aehnlich F. W. 
206. 497: skt erkennen; scheinen, schimmern, sehen, wahrnehmen, for- 
schen. — B. Gl. 83b: ki scire (fortasse δείτε, praefixo 8). Beistimmend 
Aufrecht KZ. I. 362. — 27) Vgl. C. E. 246, C. V. 216. Corssen B. 454. 
— Kuhn EKZ. 1. 98: kad fallen; entweder (nach Benary) ci-cid, cid, cid, 
oder (nach Bopp) ci-cid , ci-id, ctd, oder am passendsten: ca-cad, ca-cd, 
caed. Dazu Schweizer KZ. I. 561: „wohl bis zum Abschlusse sicher“. — 
Lottner KZ. VII. 185. 78): Causale zu cado (wie la-lad, laed): ca-cad, 
ca-cid, caid. — Gegen die Ableitung aus cado mit Recht Corssen B. 1. c. 
Leo Meyer KZ. VI. 175. — 28) C. E. 246. — Anders Corssen I. 370: ku 
hohl sein, Grabstichel als hóhlender. — 29) Vgl. Corssen I. 545. B. 153. 
G. Meyer St. V. 58 ff. — 30) Pauli KZ. XVIII. 31. — 81) Fick EKZ. 
ΧΧΙΙ. 101 (dagegen F. W. 866: íruk bersten, brechen, reissen: íruc-id- 
are). — Aehnlich Corssen N. 119: *truci-cid-are einen Stummel schneiden, 
hauen, zum Stummel hauen, schneiden, daher: verstümmeln, nieder- 
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hauen, schlachten, abschlachten. — Ganz andere Walter KZ. XII. 409 f.: 
spark, sprak; dann: strac, trac, truc, St. truci + Sufüx do (dagegen Corssen 
l. ο.). — 32) Fick KZ. ΧΧΙ. 8f. Spr. 379 f. (europ. skaidh-ta-8, skais-ta-s 
hell). — 33) Ascoli KZ. XVII. 826. — F. W. 206. 400. — Grassmann KZ. 
XII. 105. 

SAGH halten, haben; hemmen. — Skr. sagh auf sich 
nehmen, zu tragen vermögen; sah bewältigen; zurückhalten, hem- 
men; vermögen; ertragen, tragen = aushalten, überwinden; ge- 
duldig ertragen, sich gefallen lassen; dulden = anerkennen (PW. 
VII. 514. 852). 

Ce, EX, EX; εχε. 
ἔχ-ω Activum: I) transitiv: 1) halten, fassen, festhalten: 

&) urspr. in den Händen halten, b) haben, anhaben, tragen, c) auf- 
recht halten, stützen, tragen; erhalten, schützen, schirmen, d) fest- 
halten, vorenthalten, e) auf-, ab-, zurück-halten, hemmen, f) aus- 
halten, g) darauf loshalten, richten, wohin fahren, steuern; 2) haben, 
inne haben: a) besitzen, b) inne haben, bewohnen, unter sich 
haben, besorgen, c) haben (von körperlichen und geistigen Zu- 
ständen), d) Kraft oder Mittel haben — können, vermögen, inne 
haben, wissen, verstehen; II) intransitiv: sich halten: 1) Stand 
halten, beharren, 2) hervorragen, 3) sich verhalten. Medium: 
1) sieh halten, Stand halten, sich behaupten, beharren, 2) sich 
fest- oder an-halten, haften, hüngen bleiben, 3) sich enthalten, 
ablassen, 4) halten, tragen (Activum: Präsens: Conj. 2. Sg. ἔχη-σθα 
üol. ep. Il. 19. 180, 3. Sg. ἔχη-σι Hom. 5 mal, Dual ἔχη-τον als 
2. Pers. Il. 17. 445, als 3. Pers. Od. 6. 183, Inf. ἔχειν Hom. 9 mal, 
ἐχέ-μεν Hom. 9 mal, ἔχεν kret., ἔχην lesb., ἔγ-μεν ἔχειν Hes.; Part. 
[Dat. Pl. gemeindor. ἔχοντι, assim. éyovw] ἔχονι' ἔχουσι. Κρῆτες. 
Hes., Adv. vom Part. ἐχόντως nur ἐχόντως νοῦν = νουνεχόντως 
Plat. legg. 3. 686e; Imperf. [2-0ey-o-v, ἐ-εχ-ο-ν] εἶχ-ο-ν., ion. ep. 
häufiger ἔχ-ο-ν, Iterat. ἔχε-σκ-ο-ν IL 1mal, Od. 3mal; Futurum 
[σεχ-σω. &y-co] ἔξω, Inf. ἔξειν. ep. ἑξέ-μεν; σχή-σω [ἔξω Hom. Gmal, 
σχήσω 9mal, Trag. häufiger ἔξω], Opt. σχή-σοι Pind. P. 9. 116; 
Aorist vom St. σχε: ἔ-σχ-ο-ν, Conj. 046, nagd-oya, Opt. σχο-ίη-ν, 
σχοῖ-με, παρά-σχοιμε, Inf. σχεῖν Hom. 2 mal, oy&-uev Il. 8. 254, Part. 
cyov, Imper. [σχε-θι, -θ] oy&-s, παρά-σχες, σχέ Orac. Schol. ad 
Eur. Phoen. 638, ἐπί-σχε Hes. Sc. 446, κατά-σχε Eur. Herc. f. 1210, 
παρά-όχε Eur. Hek. 825 [jetzt παρά-σχες]; ep. Nbf. des Aorists 
„halten, ab-, zurück-halten": ἔ-σχε-θ-ο-ν, oy&-9-0-v, 3. Du. ἑ-σχέ-την 
Il. 12. 461, Imper. σχε-θέ-τω. Inf. σχε-θέ-ειν Il. 23. 466, σχε-θέ-μεν 
Pind. O. 1. 717, σχεθεῖν Aesch. Prom. 16, Part. κατα-σχεθόντες Soph. 
El. 754. Medium und Passivum: Präs. ἔχ-ο-μαι, Adv. vom 
Part. ἔχο-μένως unmittelbar darauf. Sp.; Imperf. mit Augm. Hom. 
nur εἴχοντο Il. 22. 409; Fut. ἔξο-μαι, σχή-σο-μαι; Aor. ἐ-σχ-ό-μην 
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3. Sg. Hom. ἔ-σχε-το und oyé-vo, Conj. σχῶ-μαι, παρά-σχω-μαι, Opt. 
oyol-unv, 3. Pl. σχο-ίατο Il. 2. 98. Inf. σχέ-σθαι, Part. σχ-ό-μενο-ς, 
Imp. σχοῦ, παρά-σχου, σχέ-ο ll. 21. 379; Aor. Pass. :ἐ-σχέ-θη-ν; 
Perf. Act. E-oyn-xa, Med. oder Passiv ἔ-σχη-μαι; Plusqu. zu ém-£éyo: - 
n-oy-aro ll. 19. 840 πασαι [πύλαι] γὰρ ἐπώχατο das ganze Thor 
war verschlossen, κατακεκλεισμέναι ἦσαν Apoll. Hes.) [pass. Formen 
kennt Homer nicht, dafür stehen die des Mediums]. — Nebenformen: 
(σι-σεχ-ω) ἴ-εχ-ώ (nur im Präs. und Imperf.) halten, auf-, zurück- 
halten, Med. sich halten, enthalten, einhalten; i-cx-dv-w zurück- 
halten, hemmen (ἐσχάνει Il. 14, 386. 17, 747, ἴσχανε Od. 19. 42); 
(3 {-σχ-αν-η, davon Denomin.) ἰ-εχ-ανά-ώ (ep. und einzeln bei sp. 
Dicht.) halten, zurückhalten; Med. an sich halten, zögern; intr. 
sich an etwas halten, d. h. wonach trachten, erstreben (Act. 

" loyav-aag, da, όωσιν, όων, όωσαν, Med. ἐσχαν-όωνται, όωντο, αάσθω, 
Iterat. ἠσχανά-α-σκον Il. 15. 723). — ἀμπ-έχω, -ἴεχω umhalten, 
umthun, umgeben, Med. umhaben, anhaben (Imperf. aun-eiyo-v, 
Hom. nur von diesem Verbum ἄμπ-εχεν Od. 6. 225, Fut. ἀμφ-έξω, 
Med. ἆμπ-έχο-μαι, Imperf. ἡμπ-ειχό-μην, Fut. ἀμφ-έξομαι, Aor. ἡμπ- 
εσχό-μην; Aor. mit Präsensred. ἦμπ-ισχον, Inf. ἀμπ-ισχεῖν, Med. 
ἆμπ-ισχέσθαι; Prüs. ἆμπ-ισχ-ν-οὔνται Arist. Av. 1090; ἀμφ-όκοντες᾽ 
ἐνδυόμενοι Hes.; [ἀμφίσκω: *auployo = σώθητι: "σωθηθι, progress. 
Dissimilation gehauchter Nachbarsilben]. — ὑπ-ίεχ-ο-μαι ion. poet., 
ὑπ-ιεχ-νέ-ο-μαι, eig. sich darunter halten, d. i. übernehmen = ver- 
Sprechen, verheissen, zusagen; versichern, vorgeben, profiteri (Im- 
perf. Hom. ὑπ-ίσχ-ε-ο, Fut. ὑπο-σχή-σο-μαι, Aor. ὑπ-ε-σχό-μην, 
Imper. ὑπό-σχου, ep. -σχεο, Perf. ὑπ-έ-σχη-μαι. 

CEX. 
ἐχ, ἐχ. — Verbaladj. ἑκ-τό-ς was man haben kann (D. L. 

3. 105), ἀν-εκτό-ς zu ertragen (ἀνέχω); ἕκτ-έο-ν; ἔκτ-ικό-ς eine 
Eigenschaft habend, fertig, geübt (Sp.), hektisch, an Brusttibeln 
leidend (Med.), ὄκτικ-εύ-ο-μαι hektisch sein (Med.). — "Ex-Twp (τορ-ος) 
m. Halter, Festhalter, Schirmer!) [wohl Uebersetzung aus einem 
ähnlich wie zf&ggc Il. 5. 9 lautenden troischen Namen, vgl. Plat. 
Kratyl. 8988] Sohn des Priamos und der Hekabe, Gemal der 
Andromache, Vater des Astyanax, der beste troische Held und 
Oberanführer der Troer. — ἐχέ-τη-ς m. der Habende, Besitzende, 
Reiche (Pind. fr. 273), ἔχ-η-ς (ητ-ος) id. (Lex); ἐχέ-τλη (vgl. 

. φύ-τλη, γενέ-θλη) f. Pfiugsterz, stiva?), ἐχειλή-ει-ς γόμφος Nagel 
am Pflugsterz (Agath. 30), ἐχετλ-εύ-ω (ἀροτριάω Hes.); ἐχέτλ-ιο-ν n. 
Behälter. — ἔχ-μα(τ) n. (Hom. nur Pl.) das Aufhaltende, Hemmniss, 
Hinderniss (Il. 21. 259, h. Merc. 3. 7), Halt, Stütze, Unterlage; 
ἐχ-μό-ς id. (Eust.), ἐχμά-ζω halten, zurückhalten (Hes.). — ἐχ-υρό-ς 
(vgl. Skr. sdh-uri gewaltig, überlegen, siegreich PW. VII. 880) 
haltbar, fest, sicher (Adv. ἐχυρῶς, ἐχυρώ-τερον), ἐχυρό-τη-ς (τητ-ος 
f. Haltbarkeit, Festigkeit (Philo), ἐχυρό-ω befestigen, do ha 
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n. dag Festgemachte, Befestigte, Sicherheit (Sp.). — (ἔητ-ειο-ς, ἔκτ-ο-ς, 
ἔξ-ειο-ς» ἕξ-ο-ς) ἑξ-είης ep., ἑξ-ῆς (Gen. des substant. Femin.) der 
Reihe nach, in der Reihe (in die Reihe Od. 4. 408); nachhom. 
(von der Zeit) darauf, zunächst (τὸ ἑξῆς grammat. Folge der Wör- 
ter, τὰ ἑξῆς und so fort, Gramm.)?). — ἔχε-: ἐχέ-θυμος Verstand 
habend (Od. 8. 320), ἐχέφρων id., ἐχέμυθος die Rede an sich 
haltend, verschwiegen, éyc-vmíg das Schiff zurückhaltend, hemmend 
u 8. W. 

ὀχ. - ὄχ-ο-ς m. Halter, Träger (Od. 5. 404); ep. Adv. ὄχα 
hervorragend = gar sehr, bei weitem (stets mit Superl. Oy ἄριστος 
eminenter optimus, Lob. Path. El. I. pg. 145)°); ὀχ-ό-ς haltend, 
iragend (Philo); ὀχ-ή f. Unterhalt, Nahrung, Speise; €U-Uyé-u 
reichlich sättigen, gut bewirthen, Med. sich gut b. lassen, schmau- 
sen, sich weiden, ergótzen (so schon Athen. 8. 363b); ὀχέ-ω, dor. 
óxyfo (Pind. O. 2. 74), tragen, dulden, (Nbf. ὀχό-ω, Perf. ohne 
Redupl ὕχω-κα in συν-οχωκ-ότε Il. 9. 218 zusammenstossend, -ge- 
bogen), öyn-wa(r) n. alles was trägt oder stützt (γῆς ὄχημα von 
Zeus, Eur. Troad. 884); ὀχ-εύ-ς m. (poet.) Halter = Helmriemen, 
Spange des Leibgurtes, Riegel, πόντια ὀχεία f. Schiffshalter — 
Anker (Hes.); ὀχ-άνη f, Όχ-ανο-ν n. Handhabe, Tragband am 
Schilde; ὀχ-μή f. id. (Schol. Aesch. Prom. 619); öx-uo-c m. halt- 
barer Ort, Festung (Lykophr. 443); öyud-fo (poet.) halten, be- 
festigen, fassen, tragen, stützen; ὄχ-μα(τ) n. Halt, Fessel (πόρπηµα 
Hes.); ὀχ-υρό-ς = ἐχυρός (s. pg. 1005), ὀχυρό-τη-ς £ — ἐχυρότης, 
ὀχυρό-ω — ἐχυρόω, ὀχυρωτ-ικό-ς zur Befestigung dienend, ὀχύρω- 
σις f. das Befestigen (Sp.), ὀχύρω-μα(τ) n. = ἐχύρωμα, Demin. 
ὀχυρωμάτ-ιθ-ν n. — -Οχο-ς: αὐγί-οχο-ς die Aegide tragend (häufiges 
hom. Beiwort des Zeus); ’Avri-oyo-s m. (= Wider-halter) häufiger 
Name (auch in den Sagen) bei Griechen und Makedonen®); ἀστύ- 
οχο-ς die Stadt haltend, schützend; ’4orv-oyn (11. 2. 513), ᾽άστυ- 
όχεια (Il. 2. 658); γαιή-οχο-ς erdhaltend oder tragend, Erdhalter, 
Bein. des Poseidon (der die Erde hält oder trägt, weil den Schiffen- 
den das Land und die Inseln auf dem Meere wie auf einer Grund- 
lage aufgebaut scheinen, Ameis-Hentze ad Od. 1. 68; vgl. yaınovyo' 
τὸ τὴν γῆν ὀχοῦντι καὶ συνέχοντι Hes.)'); ἡνί-οχο-ς m. Zügelhalter 
= Wagen-, Rosselenker; ἔξ-οχο-ς (poet.) hervorragend, ausgezeich- 
net, vorzüglich, vortrefflich; (n. als Adv.) ἔξοχον, ἔξοχα besonders, 
vorzugsweise, am meisten (in Prosa erst Sp.), ἐξ-οχή das Hervor- 
ragen (κατ ἐξοχήν vorzugsweise, Gramm., &vdgss κατ ἐξοχήν die 
ersten N. T.); ἐπ-οχή f. das Anhalten, Zurückhalten, Hemmung, 
Haltpunct, Abschnitt, Epoche (in der Zeitrechnung); περί-οχο-ς 
umgeben, umfasst, eingeschlossen; ὑπέρ-οχο-ς =  ἔξοχος u. 8. w.; 
(δηµό-οχο) δημοῦχο-ς das Volk lenkend (χθονός von Theseus, Soph. 
O. K. 1348); Einwohner (yàg ibd. 1087); λυχνοῦχο-ς Leuchter- oder 
Lampenhalter, Leuchter, ἔυλο-λυχνοῦχος Holzleuchter; εὖν-οὔχο-ς m. 
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(Betthalter, Betthüter) Eunuch, verschnittener Weiberaufseher (die 
in Asien als Vertraute des Fürsten oft zu grossem Ansehen ge- 
langten); auch von Thieren, von Früchten oder Pflanzen, die kei- 
nen Kern oder Samen haben; πολι-οῦχο-ς (pag. 500); σκηπτοῦχο-ς 
[σπηπτρο-οχο] das Scepter tragend oder haltend, Beiw. der Könige 
u. 8. W. : 

(x + oy = óx-oy) Óx-wx9) — ὀκ-ώχ-ή f. Stütze, Halt 
(Gramm.), ὀκωχ-εύ-ω stützen, tragen, halten (ἔχειν, συνέχειν Hes.); 
συν-οκωχή f. Zusammenhalt (Hippokr., n σύμπτωσις Hes.); συνοκωχά΄᾿ 
νόσος, λοιδορία, μάχη (= σύμπτωσις Polyb. 1. 57. 7). — (Später) 
KWX-EU-W halten, stützen (µετεωρίξειν, κπουφίζειν Hes.)?); häufiger 
ἄνα-κωχεύω anhalten, hemmen; ava-xoyn f. Hemmung, Waffenstill- 
stand, δια-κωχή f. Stillstand, Nachlassen, χατα-κωχή f. das Zurück- 
halten (κατάσχεσις Suid.) 

εχε. 
εχε. — Verbaladj. cxe-TÓ-c; σχετ-ικό-ς haltend, fest-, ab-, 

zurückhaltend; relativ, beztiglich (in der Logik); &-cxe-To-c nicht 
zu halten, unwiderstehlich, unbändig, nicht zu bewältigen (μένος, 
πένθος Hom.), Adv. ἀσχέτως (Plat. Krat. 415d); (redupl. σα-σεχ-, 
σα-σχε-, ἆ-σα-σχε-το) ἀ-ά-εχε-το-ς id. (μένος Il. 5. 892, πένθος ibd.' 
94. 708)1%). — (σχε-τι) cxe-cı-c f£. Haltung, Zustand, Beschaffen- 
heit, Befinden; Zurück-, Fest-halten (Plat. Krat. 424a). — εχέ-διο-ς 
nahe, in der Nähe; plötzlich, unerwartet; aus dem Stegreif, flüch- 
tig; Adv. σχεδίη-ν (Ace. f.) = σχέδην (nur Il. 5. 830, Nik. ΑΙ. 88); 
αὐτο-σχέδιο-ς (Hom. nur avrooysöin, im Nahkampf Il. 15. 510, αὖτο- 
σχεδίην 3mal) aus dem Stegreif, ohne Vorbereitung, kunstlos; 
εχεδιά-ζω aus dem St., obenhin, fahrlässig betreiben; (intr.) nach- 
lässig sein; σχεδια-σ-τ-ικό-ς aus dem Stegreif, nachlässig (Eust.), 
σχεδια-σ-μό-ς m. das Reden, Thun, Schreiben aus dem Stegreif, 
Unüberlegtheit, σχεδία-σ-μα(τ) n. das aus dem St. Gesprochene 
u. 8.'w. (vgl. Cic. Att. 15. 19). — cxe-d6-v (Acc. n.) nahe, in der 
Nähe, cominus; aus der Nähe; (nach Homer) beinahe, ungefähr, 
σχεδό-θεν (ep.) aus der N., in die N., nahe, αὐὖτο-σχεδόν ganz in 
der Nähe, im Nahkampf (alsbald, Ap. Rhod.), αὐτο-σχεδά id. (Il. 
16. 319), σχέ-δη-ν (Acc. f.) anhaltend, langsam, bedüchtig (Sp.)!!). — 
eto. εκε-θρό-ς (Umspringen der Aspir.) knapp, genau, sorgfältig 
Lyk. 270, Hippokr.'?), Adv. σκεθρῶς (Aesch. Prom. 102. 488 D.). 
— σχε-τήρ-ιο-ν das was hält, abhält (λιμοῦ Eur. Kykl. 135). — 
(σχε-τλο) εχέ-τλ-ιο-ς der aushält, besteht (σχετικός, xugregınög, Lex.) 
stark, gewaltig, ungestüm, (meist tadelnd) verwegen, frevelnd, 
ruchlos, grausam, frevelhaft; (bei den Att. gew.) unglücklich 
[σχετλίη mit kurzer Anfangssylbe in der positio debilis Il. 3. 41415): 
σχειλιά-ζω über Gewalt klagen, klagen, unwillig sein, σχετλια-σ-τ- 
υκό-ς zum Klagen geneigt (τὰ oy. die einen Unwillen ausdrücken- 
den Interjectionen, Gramm.), σχετλια-σ-μό-ς m. das Klagen, Un- 
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willigsein. — cxe-pö-c m. das zusammenhängende feste Band 
(Gramm.), sonst nur àv σχερῷ (Pind.) ununterbrochen, ἔπι-σχερώ 
(Adv.) zusammenhängend, in einer Reihe, Einer nach dem Andern 
(Il. 11, 688. 18, 68. 23, 125), ἐν-σχερώ id. (Ap. Rh. 1. 912). 

cxn. — εχῆ-μα(τ) n. habitus, Haltung, Stellung, Miene, Ge- 
stalt; Form, Anstand, Prunk, Schein, Vorwand; (bei Thieren) 
Rüstung, Zeug; Grundriss, Entwurf (rhetor. und grammat.: Rede-, 
Wort-Figur), Demin. oynuar-ıo-v n.; σχηµατ-ίζω Gestalt u. s. w. 
geben, schmücken, Med. sich ein Ansehen, den Schein geben, 
prunken (λόγος ἐσχήματισμένος figürl Rede), σχηµατι-σ-μό-ς m. 
(σχηµάτι-σις f. Arist. h. a. 4. 10) Gestalt, Haltung, Geberde, 
Prunken, Verstellung; σχηµατό-τη-ς (τητ-ος) f. id. (Sp.); σχῆ-σις f. 
= σχέσις (Hes.). 

«χο. — εχο-λή f. das Anhalten = Musse, Ruhe, die nöthige 
Musse wozu; (bes.) die den Wissenschaften gewidmete Musse, otium; 
der Ort für wissenschaftliche Vortrüge; schola, Schule; Langsam- 
keit, Saumseligkeit (σχολῇ gemächlich), langsam; σχολα-ἴο-ς müssig, 
ruhig, langsam, träge, σχολαιό-τη-ς (τητ-ος) f. Langsamkeit, Trüg- 
heit (Thuk. 2. 18); σχολ-ικό-ς schulmüssig, geziert; oyol-e(F)- 
ἵο-ν n. Schule (Suid.); σχολά-ζω Musse, Zeit haben oder nehmen, 
müssig sein, zaudern; seine Musse widmen; (abs.) Schule halten; 
σχολα-σ-τή-ς müssig, unthätig, σχολα-σ-τ-ικό-ς Musse habend, müssig, 
Musse den Wissenschaften widmend; (bei Späteren) einfältiger 
Mensch, Pedant (Mensch mit blosser Schulweisheit ohne praktische 
Lebenskenntniss), σχολα-σ-τήρ-ιο-ν n. Aufenthalt in Mussestunden, 
Ort zum Ausruhen; σχόλ-ιο-ν n. Scholien, Auslegung (alter Schriften 
zuerst für Schulen oder Lernende, zuerst Cic. Att. 16. 7. 3), σχολια- 
σ-τή-ς m. Scholiast, Ausleger, Erklärer (Sp.) — Mit älterem «e: 
(*oya-An ἆ-σχαλη das Nichtanhalten) d-cya-Aá-w, (ἆ-σχαλ-ω) ᾱ- 
εχάλ-λω nicht anhalten = ungeduldig, unwillig, unmuthig, ärger- 
lich, betrübt sein’). 

Aufrecht KZ. I. 366. — B. Gl. 415. — C. E. 198: C. V. I. 50. 54. 
56. 70f. 126. 16). 142. 34). 151. 191. 47). 206. 250. 959. 959. 13). 261f. 
281. II. 8. 13. 17. 47). 19. 97). 35. 37. 48. 54. 74. 89 f. 97. 101. 218 f. 
277. 818. 340. 345 f. 361. 12). 380 f. 397. 4). 399. 403; Schulgr. $. 323. 
36). 327. 6). — Christ. p. 184. — Ebel KZ. II. 48. — F. W. 198; Spr. 
198. — Fritzsche St. VI. 328. — Kuhn KZ. IL 181. — Meister St. IV. 
402f. — Rödiger KZ. XVII. 318. — Sch. W. s, v. — Schweizer KZ. I. 
153. XVIII. 304. — Siegismund St. V. 207. — Zu vagh, vehere ziehen 
noch ἔχω u. &. w.: B. Gl 366a. Savelsberg diss. inaug. quaest. lex. 
de radd. gr.; pg. 40. — 1) Curtius KZ. I. 86. — 2) Vgl. L. Meyer KZ. 
VIII. 260 (Suff. -tra, goth. -thla). — 8) Vgl.: Ameis zu Od. 17. 450 An- 
hang. Lobeck Path. El. I. pg. 460. — 4) G. Meyer St. V. 109. — 5) ὀχα 
== vahu Benfey Well. I. 88. Beistimmend Kissing KZ. XVII. 200. — 
6) Fick KZ. XXII. 219. — 7) So die gewóhnl. Deutung von αὐγί-, γαιή- 
oyo-e; vgl. Düntzer Jahrb. für Philol. LXIX pag. 600; Preller gr. Myth. 
I. pg. 446; Welcker Götterl. I. pg. 627; die Lex. von Pape, Schenkl, 
Seiler.u. &. w. — Eine andere bringt A. Goebel Zeitechr. für österr. 
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Gymn. XXVII. pag. 241 ff.: W. vagh; αἰγί-οχος der in der «iyis, Wetter- 
wolke, Dahinfahrende; yaın-oyog (yaın- Localbedeutung, vgl. Halaun- 
πόλος im Gemache waltend, Avxn-yevrg im Lichte geboren) = auf der 
Erde, über die Erde dahin f&hrend oder über die Erde wogend (vgl. ὁ 
ἐπὶ γῆς Oyovusvog Apoll ad Il. 13. 215); ebenso Άρτεμις über die Erde 
fahrend Soph. O. R. 160 (vgl. χρυσήνιος). — Anders wieder Döderlein 
n. 69: „der Wagenfrohe‘‘ oder „auf dem Wagen Prangende“ von γαέειν 
und ὄχος. — 8) Fritzeche St. VI. 308. — 9) F. W. 28: kak hangen und 
bangen. — 10) Clemm St. VIII. 69. — S. W. und Sch. W. s. v. halten 
ὠἀάσχετος für ep. zerdehnt statt ἄσχετος. — Sonne KZ. XII. 422: d-d»- 
ozero. — 11) Vgl. C. E. 632: ja, δΊο, do; (-dov n., -δην £., -δα n. P1); 
σχε-δόν eig. tenendo, daher nahe. — Benfey Wall. I. 384: Skr. sahá mit, 
* sahatvá Verbundenheit, Nähe. Beistimmend L. Meyer KZ. VI. 299 [ „irrig 
zu ἔχειν, σχεῖν, ohne den Bedentungsübergang genügend klar zu machen“). 
— 12) Vgl. Roscher St. IV. 198. — 13) Anders Döderlein n. 2472: ozsc0-c, 
Σσχετάλιος „besessen, dann: rasend, toll“. — 14) C. E. Ἱ. c.; Curtius St. 
Ib. 297. — Ludwig KZ. XVIII. 69. — Ameis-Hentze ad Od. I. 304: be- 
sonders fom Schmerze, der aus der Verzögerung entsteht „ungeduldig 
sein", fast wie ἀνιάξειν, ἀνιᾶσθοι. — Sch. W. s. v. „vielleicht mit &yog 
verwandt" (nach Döderlein und Grashof; vgl. ἔχω loro). 

SAT mitgehen, folgen. — Germ. sith, sinth, sind; 
goth. ga-sinth-ja, alts. gi-sith, ahd. gi-sind-i Gefolge; altnd. (* sind-i) 
sinn-i Begleiter, nhd. sind-e comitatus Gesinde. 

(sat-éro folgend; sat-ero-lo, sat-er-lo, sat-el-lo, sat-el-le-t) sat- 
el-le-8 (--t-is) com. Gefolgemann, Dienstmann, Diener (Pl. Leib- 
wache, Garde), Helfershelfer, Spiessgeselle; satellit-iwm n. Be- 
deckung, Schutz (Augustin.). 

Corssen II. 210; N. 264f. — Froehde Beitr. zur lat. Etym. p. 16. 
— Anders L. Meyer vgl Gramm. IL 1. 1863: etwa Skr. sam-tar-jant 
mitgehend. — Wieder anders Walter KZ. X. 202: ἔτα-ρο-ς, sale-ro, 
sateru-lo, satel-lo, satelli-t: socius, comes itineris (vgl. dagegen Corssen Ἱ. c.). 

sati Verlangen. — Ksl. choti f., bóhm. chut' f. id.; chote-ti, 
böhm. chti-ti wollen, Καὶ. böhm. o-chota Lust, Frohsinn (Mikl. 
Lex. s. v.). 

siti-s f. Durst, leidenschaftl. Verlangen, Begierde, sift-re 
dürsten, lechzen, verlangen, Part. siti-en-s dürstend u. 8. w. (Adv. 
sitienter), siti-tor m. der Dürstende; Demin. siti-cula f. (Not. Tir. 
p. 169), siticul-ösu-s durstig, vertrocknet; dursterzeugend (Plin.) 

F. W. 401. — K2. IV. 77 stellt sitis zu sino, [να]. S. 977] Skr. 
kshinami, q9í(vyo, ahd. swinan; kshiti, φθίσις, sitis vielleicht zunächst 
„Abnehmen der Krüfte, Verschmachten“. — Dagegen B. Gl. 59b und Pott 
E. F. I. 269: zu Skr. ush wrere; *us-i-ti-8 == silis (dagegen Kuhn |. c.: 
„mehr ale bedenklich wegen ustum, ustio, combustio“). 

— ο ÓÁ—— 

Vanidek, etym. Wörterbuch. 64 
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1) SAD sitzen. — Skr. sad 1) sitzen, sich niederlassen, 
2) belagern, belauern, 3) niedersinken, unterliegen, vergehen; 
causat. 1) setzen, sich setzen lassen, 2) zu Grunde richten, zu 
Nichte machen (WP. VII. 591). 

sad. 
(ced) ἑδ. — (2-08ö-00, 2 88-00) ei-ca (defect. poet. Aor.) 

setzen, sitzen heissen, stellen, legen, an einen Ort bringen (Imper. 
el-cov, Inf. ἔ-σαι, ep. ἔσ-σαι, Part. ἔ-σα-ς, ἔσ-δα-ς, ἀν-έ-σα-ο, Herod. 
εἷ-σα-ς; Med. εἷ-δά-μην, poet. &0-0a-unv, ἕ-έσ-όα-το oder ἔ-έσ-σα-το 
Od. 14. 295, Imp. ἔ-σαι, ep. ἔσ-σαι, Part. εἷ-σα-μενο-ς, ep. £0-00- 
µενο-ς; Fut. εἴ-σο-μαι Ap. Bhod.); ἐφ-εῖσα darauf-, dabei-setzen, 
Med. sich etwas, worauf setzen, legen (ep. Inf. ἐφ-έσσαι, Imp. ἔφ- 
εσσαι, Part. ἐφ-εσσα-μενο-ς; Inf. Fut. ἐφ-έσ-σε-σθαι Il. 9. 455); καθ- 
εἶσα niedersetzen, wohin bringen, wohnen lassen (nur x«®-eiss Hom., 
κάθ-εσ-σαν Pind. P. 5. 49) — ὲδ-ο-μαι) ἔζο-μαι (poet.) sich setzen, 
sitzen (Hom. Präs. und Imperf., dies auch in Aoristbedeutung, 
lmper. ἔζεο Il. 6. 854, fev Il. 24. 522); καθ-έζο-μαι (dies nur in 
Prosa, nicht ἔζομαι) (Impf. ἐ-καῦθ-εζό-μην, Trag. καθ-εζό-μην, Fut. 
καθ-εδοῦ-μαι) --- ἕδ-ρα, ion. Ed-on, f. Sitz, Sessel; Grundlage; Ge- 
säss (Nachtstuhl, Stuhlgang, Med.); Sitzen, Sitzung; Zaudern, Ver- 
weilen; Demin. &£óg-/o-v n. (Hes.); ἔδρα-ἴο-ς (ἑδρή-ει-ς Hes.) sitzend, 
feststehend, unbeweglich, ἑδραιό-τη-ς (τητ-ος) f. das Festsitzen (Sp.), 
ἑδραιό-ω befestigen (Sp.), ἑδραίω-μα(τ) n. Befestigung (N. T.); 
ἑδρά-ζω setzen, feststellen (Sp.), ἔδρα-σ-μαί(τ) n. Stütze (Sp.); (ἑδρύ-ω) 
£ügo-ua(r) n. id.; ἑδριᾶ-ω sitzen (Theokr. 17. 19 und Sp.), Med. 
sich setzen (Hom. Inf. ἑδριάα-σθαι, Imperf. ἑδριόωντο); ἔδρα-νο-ν n. 
Sitz (poet., nur Pl); äögin-s m. der auf dem Heerde sitzt, 
— [κέτης (E. M); ἔδρ-ικό-ο zum Gesäss, zum Stuhlgang geh. (Med. ): 
ἔν-έδρα f. Hinterhalt, Nachstellung, Ort des H. (in-sid-iae); ἐξ-έδρα 
f. ein Sitz draussen; ἐφ-έδρα f. das Dabeisitzen, die Belagerung; 
καθ-έδρα f. Sitz, Sessel, (Katheder), Pl. Ruderbänke; das Sitzen, 
Verweilen (σέδ-ας καθέδρας. Ela’ καθέδρα. τὸ ἐν 4ωδώνῃ ἱερόν. 
κασέλα᾽ καθέδρα. πασελατίαί’ παθίσαι. «4άκωνες Hes.); συν-εδρία f. das 
Zusammensitzen, Versammlung, συν-έδρ-ιο-ν m. id. (bes. Raths-, 
Amphiktyonen-versammlung). — ἕδ-ος n. (meist poet.) das Sitzen, 
Sitz, Sitzplatz, Wohn-sitz, -ort; (bes.) Tempel der Götter. — ἕδ- 
wAo-v n. Ruderbank (Lykophr. 1329); ἑδ-ώλ-ιο-ν n. = (nur PL) 
Sitz, Aufenthalt, Schiffgebälk, Ruderbänke, ἐδωλιά-ζω auf einen 
Sitz stellen (Lyk. frg. 2). — [ἐφ-εδώλ.ιον vgl. ἔφ-έδρα, [ἔ]φ-εδ-ωλ-ιον] 
φ-ειδ-ώλ-ιο-ν (vgl. ἆδ-ω, εἶδ-αρ) δίφρος, σφέλας (Hes.); [ἐφ-εδ-ί- 
της, [ἐ]φ-εδ-ι-τη-ς, φ-ειδ-ι-τη-ς Beisitzer] φειδίτ-ια oder φιδίτ-ια 
(δεῖπνα) n. Mahlzeiten der Beisitzer, der zu einer bestimmten 
''ischgenossenschaft Gehörigen (so hiessen die in Sparta von Staats- 
wegen angeordneten Öffentl. und gemeinsamen Mahlzeiten aller 
Bürger, welche das 20. Lebensjahr zurückgelegt hatten!). — (ἐδ- 
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τορ) ἕς-τωρ (τορ-ος) m. Pflock (der sitzt), Spannnagel am vorderen 
Ende der Deichsel, tiber den der Ring (κρίκος) am Jochbalken ge- 
legt wurde, „Aufhalter“ in Ostpreussen (Il. 24. 272)?). 

(σιδ) id (Vocalschwüchung). — (δω) (Zw?) (meist poet.) 
intr. sich setzen, sich niederlassen, sitzen, ruhen; trans. sich setzen 
lassen; (Med. wie Act.) sich setzen, sich in Hinterhalt legen (nur 
Präs. und Imperf., Iter. ep. ἴζε-σκ-ε; Aor. ἴζ-η-σα erst Sp.); Nbf. 
{ζ-άν-ω (Hom. und Thuk. 2. 76); καθ-ίζω, ion. κατ-ίζω (dies regelm. 
in Prosa) = ifo (Impf. ἐ-κάθιζον, ep. καθίζον, Fut. καθιῶ att, 
καθιξῶ dor., Aor. ἐ-κάθι-σα, auch καθῖσα, Imper. κάθισον, Inf. ep. 
καθίσσαι, Part. ep. καθίσσας, Fem. καθίσασα., Perf. κε-κάθι-κα Apoll. 
Dysk.; St. ffe: Fut. καθιζή-σω, -όομαι, Aor. Pass. καθ-ιζη-θ-εί-ς 
D. Cass. 6. 35); ἴζ-η-μα(τ) n. das Sichsetzen, die Senkung (Ggs. 
ὕψος in der Rede), {ζηματ-ία-ς σεισμός Erdbeben mit Erdsenkungen 
(Jo. Lyd. ost. p. 188d.). — (*id-vu-w) Üy-vv-e-v* ἐκαθέξετο. ἐ-νύ-εσθαι' 
xoousiv, [δρύεσθαι (Hes.), xo9-[v-vv-o9o; (Hippokr.); (σιὸ Rest der 
ehemals themavocallosen Conj., vgl. ved. sád-mi, lit. séd-mi) [ἶδ-θαι. 
i0-daı; dar: σθαι — µεθα : µεσθα] (1-001 καθίσαι (Hes.)*). 

(sad-ru) id-pu-w sich setzen lassen, sitzen oder ruhen heissen, 
Pass. gesetzt werden, gegründet werden, sitzen, sich ruhig ver- 
halten (Fut. [δρύ-σω, Aor. [δρῦ-σα, Pass. [δρύ-θη-ν, Hom. [von 
*ldov-vo] ἱδρύ-ν-θη-ν. Perf. Pass. ἵδρυ-μαι gegründet sein, liegen, 
befestigt sein; v, aber ὕ IL 2. 191. Od. 20. 257); ἕδρυ-τέο-ν (οὐχ 
v. man muss nicht müssig dasitzen Soph. Ai. 809); ἱδρῦ-σι-ς f. das 
Gründen, Aufrichten, der Sitz; idoe-v-ua(r) n. das Niedergesetzte, 
Festgestellte, Gegründete, Stütze, Schutzwehr. 

sad. 
sed. — süd-6re (Perf. *se-sed-i, *se-edi, sed-i) sitzen, Sitzung 

halten; sich setzen, sitzen bleiben, haften, verharren, fest bleiben; 
Compos. -sid: ad-, de-, dis-, in-, ob-, per-, pos- (pag. 492), prae-, 
re-sidere; -sedere: circum- (auch -sidere), swper-sedere; Part. Prüs. 
sede-ns, am-sedentes (circumsedentes Plac. p. 433. M.), sedent-äriu-s 
im Sitzen arbeitend (suior Plaut. Aul. 3. 5. 39), mit S. verbunden, : 
sitzend; Part. Pass. (sed-to) ses-su-s (circum-, in-, ob-sessus); sessu-s 
(4s) m. das Sitzen (App. Flor. 3. p. 353), sessi-bülu-m, -bile n. 
Sessel, Sitz; sub-sessa f. Hinterhalt (Veget.); (sed-tor) sessor (or-is) 
m. Sitzer, Insasse, as-sessor Beisitzer, in-sessor Besetzer (Symm.), 

 Ob-sessor Belagerer, pos-sessor Besitzer; sessör-iu-m n. Sitz, Aufent- 
haltsort (Sp.); (sed-ti-ön) sessi-o (ön-is) f. Sitzen, Sitzung, (concret) 
Sitz, Wurzel, Gesäss, Demin. sessiun-cula f. Krünzchen (Cic. fin. 
5. 20. 56), as-sessio das Beisitzen, ob-sessio Umlagerung, Ein- 
schliessung, pos-sessio das Besitzen, der Besitz; (sed-fi-li) sessi-li-s 
zum Sitzen geeignet, fest aussitzend. —  séd-w-m mn. Hauswurz 
(aufsitzend d. h. platt auf der Erde wachsend). — (sed-la) sel-la 
Nbf. sedda nach Scaur. p. 2252) f. Stuhl, Sessel, Tragsessel, Sitz), 

64* 
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sell-äri-s zum S. geh., sell-äria f. Sesselsaal, sellarió-lu-s zum (fei- 
neren, luxuriosen) Sitze geh. (Mart. 5. 71. 3); Demin. sellu-la f., 
sellull-ariu-s zum Sitz geh., an das Sitzen gewöhnt, Subst. m. Hand- 
werker; sub-sell-iu-m n. niedrige Bank (quod non plame erat sella, 
subsellium Varro Ἱ. l. 5. 28. 36), Bank, Richterstuhl, Pl. die Ge- 
richte. — sed-ile n. = sella; sed-i-cülu-m id. (Fest. p. 336)9), sed- 
i-men (min-is), -mentum n. Satz, Bodensatz (Cael. Aur., Plin.). — 
sed: -se-s (std-is) de-se-s unthätig, müssig, still sitzend; ob-se-s comm. 
Geissel, Bürge, Gewährschaft; prae-ses vor etwas sitzend d. h. als 
Subst. comm. Beschützer(in), Vorsteher(in), (unter den späteren 
Kaisern) Statthalter (Dig.); re-se-s was sitzen bleibt — unbeweglich, 
unthätig, träge; — séd-a: pro-seda die (vor dem Bordell Sitzende) 
öffentl. Dirne (Plaut. Poen. 1. 2. 53); — sed-ia, -io: de-sid-ia f. 
langes Sitzen, Verweilen, Unthätigkeit, Müssiggang; in-sid-iae f. 
Nachstellung, Hinterhalt (ἐνέδρα); ob-sid-iu-m n. = obsessio; prae- 
sid-iu-m n. das Vorsitzen — Schutz, Schutzmittel, Hülfe, Besatzung, 
Bedeckung, Lager, Schanze, Posten; sub-sid-iu-m mn. Hülfsmittel, 
Hülfe, Rückhalt, Hintertreffen; -sed-uwo: as-sid-uu-s festsitzend (assi- 
duus dicitur, qui in ea re, quam frequenter. agit, quasi consedisse 
videatur, Paul. D. p. 9. 9) fleissig, emsig, beständig, fortwährend; 
ansässiger Bürger (die 1. Classe der Begtüterten seit der servia- 
nischen Verfassung); re-sid-«w-s übrig bleibend (Subst. n. Rest, 
Ueberrest), schuldig, rückständig (Subst. n. Pl Rückstand); sub- 
std-uu-s untensitzend (Grat. cyn. 474); — d statt 2 (vgl. od-or, 
ole-re, dacrima, lacrima) sól-iu-m (sollum Paul. D. p. 141L.) n. 
Sessel, Sitz, Thron, (meton.) Herrschaft, Reich; Badewanne, Sarg’); 
(* sed-i-quad-tru-m) sel-i-quas-tru-m n. (= sella quadrata), hoher 
Sitz, Stuhl (Varro 1. l. 5. 28. 128)°); Noven-sil-es Neun-sassen 
(eine sabellische Göttergenossenschaft, auch in etruskischer Lehre 
heimisch, als die Blitzdiener des Jupiter angesehen (Varro l. Ἱ. 
5. 10. 74. Liv. 8. 9)?). 

sed. — Αδἀ-θ- (is) f. Sitz, Stuhl, Thron, Wohnsitz, Auf- 
enthalt, Platz, Stätte, Demin. sede-cula (Cie. Att. 4. 10. 1); (*sed- 
u-s) seda-re sich setzen, machen, stillen, beruhigen, Einhalt thun, 
Part. seda-tu-s gesetzt, gelassen, ruhig, gefasst (Adv. -ie), seda-tu-s 
(fis) m. Zustand der Ruhe, seda-tor m. Beruhiger (Arnob.), seda- 
ti-ö(n) f. Beruhigung, seda-men (mín-is) n. Beruhigungsmittel. 

sid. — sId-öre (Perf. sid-i) sich setzen, sich niederlassen, 
sich senken, festsitzen, sich festsetzen, niedersinken, hinschwinden; 
Composita (Perf. -sedi): as-sidere sich nieder-setzen, -lassen, circum- 
sidere sich um etwas festsetzen (Liv.), con-sidere sich zusammen- 
setzen, sich niederlassen, de-sidere sich senken, einsinken, in-sidere 
sich niederlassen, ob-sidere besetzen, belagern, per-sidere = insidere, 
pos-sidere in Besitz nehmen, einnehmen, sich bemüchtigen, re-sidere 
— per-sidere, sub-sidere (Nbf. nach der e-Conj. subsident Lucan. 



— 1013 — 

1. 646. Amm. 28. 4.22) = assidere, (dann) sich senken, sinken, 
nachlassen, sich festsetzen. 

Ascoli KZ. XVIII. 444. — B. Gl. 406. — Brugman St. IV. 129. — 
Corssen I. 467 f. B. 89. 860. 467. — C. E. 239. — Ebel KZ. IV. 165. 167. 
— Eschmann KZ. XIII..107 ff. — F. W. 198 f. 401. 496; F. Spr. 198. 372. 
— Kuhn KZ. UI. 131. — Leskien St. II. 121. 1). — Savelsberg KZ. VII. 
380. — Sonne KZ. XII. 846. — Zeyss KZ. XVII. 414 f. — Die Verbal- 
formen zu εἶσα, ἔζομαι, fo, ἱδρύω siehe C. V. I. 115. 8). 195. 12). 160. 9). 
247. 250. 259. 18). 288. 290. 317. 4). 365. 382. 16). 389. Il. 46; Schulgr. 
8. 269 D., 326. 21). — 1) Maurophrydes KZ. VII. 314 8. — Pott KZ. V. 
241 ff. — Anders etymologisiert Plutarch Lyk. 19: τὰ δὲ συσσίτια Kor, vec 
μὲν ἄνδρια, 4ακεδαίμονες δὲ φιδίτια προσαγορεύουσι», εἶτε ὧς φιλίας 
καὶ φιλοφροσύνης ὑπαρχόντων, ἀντὶ τοῦ A τὸ ὃ λαμβάνοντες, site ὡς 
πρὸς εὐτέλειαν καὶ φειδὼ συνεθιζόντω». Οὐδὲν δὲ κωλύει καὶ τὸν πρῶ- 
τον ἔξωθεν ἐπικεῖσθαι φθόγγον, ὥσπερ ἔνιοί φασιν, ἐδιτίων παρὰ τὴν 
δίαιταν καὶ τὴν ἐδωδὴν λεγομένων. — 2) Grashof Fuhrw. p. 37 unent- 
schieden: von ζω, εἶσα oder ἕννυμι. — 3) Vgl. C. V. I. 817. 4). — Aus 
σι-σεδ-ω, 01-080 urspr. 8i-sad-ja-ms erklären (fo: Ebel KZ. II. 48. Kuhn 
KZ. V. 209. Kühner Ausf. Gramm. I. 837. (Dagegen Curtius l. ο.: ,,das 
lässt sich nicht erweisen, vielmehr ist wahrsch. das ; aus e geschwächt““.) 
— 4) Osthoff KZ. XXIII. 329f. Vgl. C. V. I. 102. II. 114. — 5) Vgl: 
Brugman St. IV. 95. Corssen I. 487 ***). Goetze St. Ib. 151. 160. — 
6) Vgl. Corssen B. 347. — 7) Vgl: C. E. 1. ο. Chalkiopulos St. V. 351. 
Froehde KZ. XII. 160. Zeyss l. c. — Dagegen zu W. sval (altnd. svalir 
Gebälk, svoli Pfahl, ahd. suelli, lit. s@la-s Bank): Froehde KZ. XVIII. 262. 
Schmidt KZ. XIX. 274. — Aehnlich F. W. 402: sala Boden, Grund (svala?). 
— Noch anders Corssen I. 487 und KZ. XVIII. 200: sar fest, stark, un- 
versehrt sein. — 8) Zeyss l. ο. — 9) Corssen KZ. IX. 160 f. Eschmann 
und Zeyss Ἱ. c. 

2) SAD gehen. — Skr. ä-sad gelangen zu, erreichen, hin- 
treten, sich nähern (PW. VII. 594); kal. chod-iti (ambulare, in- 
cedere Mikl. Lex. 1093). 

sad. 
ὁδ-ό-ς' (οὐδ-ό-ο Od. 17. 196)!) f. Weg, Pfad, Strasse, Gang, 

Reise; (übertr. Weg, Mittel, Art und Weise; 0Ó-,0-; den Weg 
u..8. w. betreffend, Ὀδ-ίο-ς ( statt “ ion.) Heerführer der Halizonen 
(Il. 2, 856. 5, 30), ein Herold der Griechen (Il. 9. 170); ὁδ-αῖο-ς 
zum W. geh. (τὰ ὁδαῖα das um dessentwillen man eine Reise unter- 
nimmt = Kaufmannsgut, Waaren; nur Od. 8,163. 15,445); ὃδ- 
[-ım-s m. der Reisende, Wanderer; ὅδι-σ-μα(τ) n. (πολύγομφον ὄδισμα 
Aesch. Pers. 71 von der Schiffsbrücke des Xerxes = die vielver- 
bundene Strasse); ὁδ-εύ-ω gehen, wandern (Il. 11. 569. Xen. An. 
7. 8. 8 und Sp.), ὁδεύ-σι-μο-ς wegbar, gangbar (Strab.), ὅδευ-μα(τ) 
n. e ὁδός (id.), 00s(.F)-[a = ὄδευμα; 000-0 den Weg zeigen, führen 
(Her. 4. 139 und Trag.), ὁδω-τό-ς wegbar (Sp.), ausführbar (Soph. 
ο, K. 496). — (ἀ-σοδ-ο, α copul, ἆ-οδίο) ἄ-οζο-ς m. Mitgänger, 
Diener, Opferdiener (Aesch. Ag. 226, vgl. Hes. µάγειροι, ὑπηρέται, 
Θεράποντες, ἀκόλουθοι) 2), ἀοζέ-ω Dienste thun (Aesch. frg. Eleus. 
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44 bei Hes.) — 6d-6-c, ion. ep. οὐδ-ό-ε, m. (Tritt, Auftritt =) 
Thürschwelle, Schwelle (οὐδός βιότου --- τέλος βίου). — οὖδ-ας 
poet. n. Boden, Fussboden, Erdboden, Erde (Gen. οὔδε-ος, Dat. 
ovde-i, οὔδει); οὐδα[σ]-ῖο-ς auf dem É., unterirdisch (Sp.); προς- 
ουδ-ίξζω zu Boden werfen (Her. 5. 92. 3). — ἔδ-α-φος n. = οὖδας 
(Hom. nur Od. 5. 249, νηός Schiffsboden) (Grundtext, Urschrift 
Sp.), Demin. ἐδάφ-ιο-ν n. (Eust), ἐδαφ-ίζω ebnen, festschlagen; 
— προσουδίζω (Sp.); ἐφ-εδές. ἐπίπεδον, ταπεινόν; "— (Hes.). 

sad. 
(sod, d zu I, vgl. sól-iu-m pg. 1012) söl-u-m n. — οὖδας, 

Edapog; Grund, Grundlage, Sohle; solariu-m n. Grundzins (Dig.); 
söl-ea f. Sohle, Sandale (die bloss unter die Fusssohle, solum, 
gebunden wurde, im Uebrigen den Fuss nackt liess, vgl. soccus 
pag. 988, galt bei den Männern als Zeichen der Weichlichkeit); 
eine Art Fussfessel, Fussüberzug für Thiere; Scholle, Plattfisch; 
Schwellenbalken?); (solea-re) solea-tu-s mit Sohlen bekleidet; sole- 
ari-s sohlenfürmig, soleari-u-s m. Sohlenverfertiger (Plaut. Aul. 3. 5. 
40); soli-ar (üri-s) n. Fussdecke (Varro ap. Non. p. 25. Fest. 
p. 298. 19). 

sed. — sed-ülu-s (e befremdlich) eig. zum Hin- und Her- 
gehen geneigt = emsig, geschäftig, betriebsam, eifrig*) (Adv. 
sedulo, selten -e), seduli-ta-s (tatis) f. Emsigkeit u. s. w., Sedul-iu-s 
m. christl. Dichter im 5. Jahrh. 

B. Gl. 407 b. — C. E. 240. — F. W. 198; F. Spr. 373. — Pauli KZ. 
XVIIL 38. 65). — Schenkl W. s. v. — 1) Kuhn KZ. XV. 308: οὐδόρ — 
sad-va (vgl. perpet-uu-s, assid-uu-s). — Roth KZ. XIX. 21648. stellt für ὁδός 
eine W. sadh auf = gerade rich bewegen (dagegen C. E. 1. c.: „ich kenne 
kein Beispiel, in welchem ὃ für Θ um eines anl. Spiritus wegen 'antrüte''). 
— Weber dagegen KZ. X. 241 stellt οὐδό-ς zu vad-ere. — 2) Vgl. noch 
Clemm St. VIIl. 98. — 3) Coresen I. 485 f. stellt solum, solea zu W. sar 
fest sein. Ebenso Lottner KZ. V. 155. VII. 189. 181). — Anders F. W. 
409. 613: solum = sala (Grund, Boden). Beistimmend Windisch KZ. 
XXII. 276. — Froehde stellt solum , solea zu sval (cf. Anm. 7 pag. 1013); 
ebenso stellt F. W. 406. 504 solea zu 8v al schwellen. — Dagegen beide 
Worte zu W. sad sitzen: Eschmann KZ. XIII. 108 (so?) und Zeyss KZ. 
XVII. 415. — 4) C. E. l. c. — Anders Corssen I. 458*: sad sitzen — ver- 
sessen auf etwas; emsig, eifrig, sorgsam. 

1) SAN, SNA schnüren, knüpfen; grükoitalisch: spinnen. 
— Skr. snä umwinden, bekleiden; sna-sa f., snä-van n., snd-ju 
f. n. Band im menschlichen und thierischen Kórper, Sehne, Bogen- 
sehne (PW. VII. 1344 ff.). 

Sn. 

(c)ve, (c)vn. — νέ-ω, (später) νή- -θ-ω, spinnen (Hom. nur 
νή-σαντο spannen zu Od. 7. 198, Fut. νή- σεις Ar. Lys. 519, Aor. 
Pass. νη-θέντα Plat. Pol. 282e); Verbaladj. εὔ-νη-το-ς» ep. ἐύ-ννητο-ς 
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schön gesponnen, gewebt, λεπτό-νητο-ς feingesponnen; νή-6-τ-ιπό-ς 
zum Sp. geh. (ή v., erg. τέχνη, Spinnkunst); νῆ-σι-ς f. das Sp.; νῆ- 
τρο-ν n. Rocken, Spindel (κλωστήριον Suid.); νῆ-μα(τ) n. Gespinnst, 
Faden, Garn; νη-θ-ί-ς ((ó-og) f. Spinnerin (Schol Il. 6. 491). 

γέ-ω, ion. ep. νη-έ-ω, häufen, aufhäufen, aufschichten (nament- 
lich vom Aufbau des Scheiterhaufens, πυρήν νῆσαι Her. 1. 50, die 
kunstvolle Verschränkung der Hölzer = binden; vgl. immani 
magnitudine simulacra, quorum contexta viminibus membra vivis 
hominibus complent Caes. b. g. 6. 16), beladen, befrachten (Hom. 
nur Imperf. vij-&, -tov, Aor. vn-n-00, νήήσα-σθαι, Imp. νηησά-σθω, 
Fut. νή-σω, Perf. νέ-νη-μαι, νέ-νη-σ-μαι; Aor. Pass. νη-σ-θ-εί-ς Eust.); 
νη-τό-ς gehäuft, geschichtet (Od. 2. 338), νῆ-σι-ς f. das Aufhäufen 
(σώρευσις Hes.). — Intens. vn-vé-u [im Imperf.] (Hom. Ap. Rh., Qu. 
Smyrn.): ἐπ-ε-νή-νε-ο-ν (häuften darauf Il. 7. 428. 431), παρ-ε-νή- 
νε-ο-ν (h&uften dabei auf Od. 1, 147. 16, 51). 

8na. | 
(s)ne. — n6-re (né-vi) spinnen; weben, flechten, Part. ne-tu-s; 

ne-tu-s (fus) m. Faden, Gewebe, Gespinnst (Marc. Cap. 2. 114); 
né-men (min-is) n. id. (Grut. inser. 690. 5). — (sna-pa) na-pu-raef. 
(altl.) Bündel, Strohseile (Fest. p. 169. 92) 1). 

C. E. 816; KZ. I. 26; V. I. 318. 372. II. 163. 840. 344. 390. — 
Fritzsche St. VI 301. — L. Meyer KZ. VIII. 261. XXI. 358. — J. Schmidt 
KZ. XXIII. 276. -- B. Gl. 9198: nah ligare, nectere. — F. W. 371. 460 Ε, 
Spr. 334: na schnüren, knüpfen. — 1) F. Spr. 386. 

2) SAN gewinnen, erwerben, zu Stande bringen, voll- 
enden. — Skr. san 1) gewinnen, erwerben, als Geschenk em- 
pfangen. 2) (für einen Andern erwerben) verschaffen, schenken 
(PW. VII. 618). 

(c)avu. — ἀνύ-ω (Hom. Her.), att. dvü-T-w (zuerst Aesch. 
Ag. 1123 ξυν-ανύτει, ἀνύ-ω Herodian I. 541) vollenden, zu Stande 
bringen, beendigen; vernichten, verzehren (vom Feuer, Od. 24. 71) 
(Imperf. 4jvv-o-v, Aor. ἤνυ-σα, Fut. ἐξ-ανύ-ω Il. 11, 365. 20, 452, 
ἀνύ-σο-μαι, Inf. ep. ἀνύσσεσθαι Od. 16. 373); Nbf. ἄνυ-μι (Impf. 
ἤνυ-το Od. 5. 243, ἄνυ-ο Theokr. 2. 92); Verbaladj. dwv-6-r0-g 
vollendet, thunlich, c«vv-r-:x0-g, ἄνυ-σ-τ-ικό-ς zum Ziele führend, 
förderlich, erfolgreich; &vv-oı-g (fast nur poet.) f. Vollendung, Er- 
folg, ἀνύσι-μο-ς — ἀνυτικός. — (&vi-o, *dvF-o, *dvv-o) ἄν-ω — 
ἀνύω (nur Präs. und Imperf., & nur ἄνοιτο Il. 18. 473, ἄνοις Aesch. 
fr. 156, D); κατ-ᾶν-ο-μαι fertig werden, d. h. darauf gehen (nur 
«πολλὰ κατάνεται Od. 2, 58. 17, 537); κασάνεις = παθάνεις ἀνύεις 
(Hes.)". — ἦν-ι-ς (zog) f. (Beiname der Rinder bei Hom. und 
Ap. Rhod. 4. 174) ἕ- τέλειος, τηλήεις, vollendet, perfectus, d. h. frei 
von allen Fehlern und Gebrechen (als Opferthiere)?); ἦν-οψ (οπ-ος) 
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vollendet, tüchtig, trefflich (allgemein lobendes Beiwort, zufällig 
dem χαλκός allein verblieben, nur: nvom χαλκῷ)). 

(εαν = ἐν. — (Skr. ved. sán-a-ra Gewinn, Beute PW. VII. 
621) ἔν-α-ρα n. Pl. Sieges-, Kriegsbeute; (ἔν-αρ-ω) Evaipw zur 
Beute machen, einen getödteten Feind ausziehen, spoliare, (dann 
überhaupt) in der Schlacht tödten, (überh.) tödten, verderben, zu 
Grunde richten (Aor. ἤναρ-ο-ν Hes. Sc. 329, Eur. Andr. 1182, 
ἔναρ-ο-ν Pind. N. 10. 15, ἐξ-εναρεῖν Hes. Sc. 329; ep. Aor. ἐνήρα-το); 
ἐναρ-ίζω — ἐναίρω (Fut. ἐναρίξω, Aor. ἐνάριξα, ἐναριξον Soph. 
Ο. K. 1733, ἠνάρι-σεν Anakr. ep. 13; νύξ ἐναριζομένα Soph. Tr. 
95 (Schneidewin: „agyevıfoutvn, indem sie dem Lichte erliegt; schon 
Od. 19. 263 ist ἐναίρεν auf Lebloses übertragen"; Schenkl W. 
„durch die Pfeile des Sonnengottes erlegt“, Pape W. „die Nacht, 
die ihres Sternschmuckes beraubt, hinschwindet"); κατ-εναρίζω id. 
(Aor. Pass. κατ-ηναρί-σ-θη-ς Aesch. Cho. 347 D., Perf. Part. κατ- 
ἠναρι-σ-μένας Soph. Ai. 26)*). 

Düntzer KZ. XII. 18. XIII. f^ f. — 1) C. V. 1.176. 18.) 232 f. 999. 1). 
244. 254. 2). II. 315. — Brugman St. IV. 98. — Fritzsche St. VII. 384 f. 
dagegen: ἆ-νύ-ω = ved. Desid. si-sha sa-t:; allerdings behandelt das 
jüngere sisanishati das n als wurzelhaft. — Kuhn KZ. II. 138: ἀνύ-τ-ω, 
*d»0-0-0, daraus ἀἁνύ-ω. Beistimmend Grassmann KZ. XI. 42. Dagegen 
jedoch C. V. I. 177: unzulässig, weil r sehr selten anders als vor :& in σ 
übergeht, solches aus r entstandenes c aber nie verschwindet (vgl. ἔπε- 
cov) Ferner Leskien St. II. 119 f.: Dagegen spricht ἤνυ-το; das z wird 
also Prüsensbildung sein wie in τύπ-τ-ω. — 2) Düntzer l. c. — Anders 
Goebel Zeitschr. f. österr. Gymn. 1858. pg. 626: am strahlen, glänzen, 
„glänzend“. Ebenso Ameis-Hentze ad Od. 3. 382. — Sch. W. s. v.: 
(ἔνος) jährig, ein Jahr alt. — .3) Düntzer 1. ο. — Anders Goebel Zeitschr. 
f. Gymnw. XVIII pg. 821: va, va-n, glänzen und ὁπ : «αν-οπ ,glanz- 
blickend, glänzend“. — Schenkl Zeitschr. f. öst. Gymn. 1864 pag. 343 f.: 
vas leuchten, brennen; J«oc-»« Glanz, Strahl und Suffix ox. Aehnlich 
Christ pg. 941: (Jac.vo-g) *Fn-vo-g. — Ebenso die Lex.: glänzend, fun- 
kelnd (Pape, Schenkl, Seiler). — 4) C. V. II. 18. 16. 33). — Also ἐναίρω 
von ἔναρα; umgekehrt Buttmann Lex. I. pg. 216 und Sch. W. s. v.: 
ἔναρα von ἐναίρω; dagegen leitet Buttmann Ἱ. c. ἐναίρω von ἕνεροι ab, 
also „in die Unterwelt schicken“. Zu E in ἐνάριξα u. 8. w. vgl. C. 
599 £.: ἐναρι]ω, in Verbindung mit c schwindet entweder j: dix&-co, oder 
verhärtet zu einem Guttural, der mit σ dann £ gibt, δικάξω (dor. δικαξώ): 
homer. ἀλαπάξας, δαΐξω, ἐναριξα, πολεµίξω. 

sana alt. — Skr. sána, sanája alt; sana (Adv.) von jeher 
(PW. VIL 619 £); Zend hana Greis, Greisin, 

évo. — (Evo-s) Evn (ep. ion. ἕννη = via) „alt“ (ἔνην τὴν 
παλαίαν Suid.); ἕνη καὶ νέα der alte und neue Tag des Monats, 
Bezeichnung des Tages, an welchem der Neumond eintritt; ἕνη 
bezeichnet das „alte Licht“ oder den letzten Tag des Monats [der 
Monat war in drei Theile getheilt: ἑστάμενος» µεσών, φθίνων]., 
daraus εἰς ἕνην übermorgen = der dritte Tag von heute; d; τ 
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αὔριον Eg v' ἕννηφιν Hes. O. 408 (ἐς τὴν ἐσχάτην τοῦ µηνός, τὴν 
τριακάδα Proklus) = bis auf die letzt; ἕνη (Aristoph. Ach. 610) 
e πάλαι (οὕτως ἐν τοῖς ἀκριβεστάτοις ἔνην ἵνα λέγῃ ἐκ πολλοῦ 
Schol); ἔναι ἀρχαί (Dem. 25. 20); ἑνὸς καρπός (Ath. 3. 17 £.). — 
(σιν-δι-ς) σι-σένδ-ιο-ς γέρων (Hes.). 

sen. — SÓn-lu-m n. Alter, Altersschwäche, Entkräftung; 
(meton.) Ernst, Trübsinn, finsteres Wesen, Leidwesen; (sen-e-co, 
sen-e-c) sene-c-s (sén-is, altl. senic-is Plaut. ap. Prisc. p. 724) 
(Adj. Subst.) alt, bejahrt; Alter, Greis") (Nom. Acc. vom n. Pl. 
fehlen); senic-a f. altes Weib (Pompon. ap. Non. p. 17. 19); Demin. 
senic-lu-s (App.); Comp. sen-ior (n. Sg. fehlt) der Aeltere, Be- 
jahrtere; Senec-a m. Familienname des Annäischen Geschlechtes; 
senec-iö(n) m. = senex; Kreuzwurz (auch Φεγοπίεα, erigeron d.i. 
γεροντεία, neıyeowv); senec-tu-s gealtert, bejahrt (Plaut. Lucr.); 
dicht. und nachaug. als Subst. f. Greisenalter; senec-tu-s (tät-is) f. 
id.; meton. = seniwm?); (*sen-u-s, *"sena-re) senä-tu-s (tus) m. 
Senat, der Rath der Alten, Senats-versammlung, -sitzung (Gen. 
senati Plaut. Cas. 3. 2. 6 u. &., senatuis Fann. ap. Char. p. 116, 
Sisenna ap. Non. p. 484. 19, Dat. Pl senatorbus SC. de Bacch.); 
sena-tor (tor-is) m. Senator, Mitglied des röm. Senates; senatör-iu-s 
m. senatorisch, Subst. m. ein Mann von senatorischem Range; 
senä-cülu-m n. Sitzungssaal des Senates (συνέδριον, Varro Ἱ. l. 5. 
32. 43); sene-re alt, schwach, kraftlos sein; seme-sc-óre (sen-ui) alt 
werden, altern, hinschwinden, abnehmen, ermatten; sen-Wi-s (Adv. 
-ler) greisenhaft. 

(Comp. *sen-iu-s, *sen-is, vgl. * mag-ius, mag-is; * sin-is, dann 
mit nochmaligem Comp.-Suffix) sín-is-ter link?) (eig. älter, wür- 
diger; vgl. mag-is-ter); techn. Ausdruck der Religionssprache: bei 
den Römern „glücklich, glückverheissend'" (weil sie bei der Beob- 
achtung der Götterzeichen nach Süden gewandt die östliche Seite 
zur Linken hatten); bei den Griechen „unglücklich“ (weil sie nach 
Norden gewandt die östliche Seite zur Rechten hatten); (tibertr.) 
linkisch, verkehrt, unglücklich, widerwärtig (als Subst. f. die linke 
Hand, Seite); Comp. sinister-ior (Guasc. Mus. Cap. 210), Superl. 
sinis-Umu-s (altl. = sinister, Fest. p. 74); Adv. sinistre; sinistror- 
sum, -s (pag. 927); sinisteri-ta-s f. linkisches Benehmen, Un- 
geschicklichkeit; sinisirü-(u-s zur Linken gelegen (Auct. de limit. 
p. 298). 

C. E. 811; KZ. IV. 215. — Corssen II. 207. — F. W. 194. 496 
(san, sa gewähren, würdigen); Spr. 198. — Kuhn KZ. II. 129 f. 463. IV. 
44. — L. Meyer KZ. V. 386. VI. 6. — 1) Vgl. noch: Angermann St. V. 
390. Corssen II. 204. 6656. G. Meyer St. V. 55. — 2) Zum Suffix -tut 
vgl virtus (pag. 969). — 8) Bötticher Arica 1851 pg. 17: san verehren. 
Dazu Schweizer-Sidler KZ. I. 479: „sinnig und anscheinend treffend“. — 
B. Gl. 415a: savja: sinister fortasse huc pertinet, ita ut sinis- ortum sit 
ε sivis (et ἀρίστερος e ouFloregog, cum semivocales vel liquidae facile inter 
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se mutentur). — Noch anders Kuhn KZ. IV. 38: svi schwach sein, liegen; 
althd. alts. vinistar = Ἱτβρτ. svinistara. Die linke mit doppeltem Com- 
arativsuffix als die schwächere treffend bezeichnet. — Wieder anders 
ott? 555. 862: vom „sinus togae". — Zur Form vgl. noch: Corssen Il. 

215. 299 f. 550 f. 600. 1022; KZ. III. 246. 252. 280. Pauli KZ. XX. 945. 

sanu. — Skr. sänu m. n. Oberfläche, Rücken z. B. eines 
Berges; s»u n. (m.) Oberfläche, Fläche; Höhe (PW. VII. 920. 1351). 

Sínu-S m. bauschige Rundung, Krümmung, (concret) Bausch, 
Falte, Busen, Meerbusen, Bucht, Golf; (das am Meerbusen liegende) 
Land, Landspitze; Schooss, Inneres; sinu-ösu-s vol Krümmungen, 
faltenreich, bauschig; (bildl) weit-läuftig, -schweifig; (*sinu-u-s) 
sinuä-re krümmen, beugen, bauschig machen, in-simware in den 
Busen hineinfügen, d. d. durchdringen, sich einschmeicheln (se, 
durch Windungen einschleichen, eindringen), sinuä-ti-ö(n) f., -men 
(min-is) n. Krümmung (Fulg., Prudent.); (sinu-ent-ia) Sinu-essa f. 
— (die mit einem Busen, einer Bucht versehene Stadt) Bucht- 
stadt, Hafenstadt [passt genau für die Lage der einst campa- 
nischen, dann von den Römern gegen die Samniten besetzten Stadt 
an der Meeresküste; jetzt Ruinen bei Castell Rocca di Mandra- 
gone] 1). 

F. W. 194. — Kuhn KZ. II. 462. 466 (W. san urspr. sich erheben, 
daraus: lieben, begehren, erlangen) Ders. vergleicht (aus erweitertem 
santa oder sanva): westphäl. senne, schweiz. senn m. (entweder der auf 
der Senne, Hochweide Weilende oder sich alljährlich zur Alp Erhebende). 

. — 1) Corssen Il. 268. B. 480. 

SANT eine Richtung nehmen. — Ksl. sesfí prudens (Mikl. 
Lex. 975); ahd. (sind-am) sinn-an, mhd. sinnen, eine R. nehmen; 
an. sinna f., sinni n. (= sinthja) animus. 

sent-Ire (Perf. *sent-si, sen-si) wahrnehmen, fühlen, em- 
pfinden, merken, sehen, einsehen, verstehen, urtheilen, denken, 
seine Meinung aussprechen, erklären, stimmen; as-senti-re, -ri bei- 
stimmen, beipflichten; con-sentire einig sein (consent-ün-ews über- 
einstimmend, gemäss, passend, con-sentia sacra, quae ex multorum 
consensu sumi statuta Paul. D. p. 65. 11); dis-sentire uneinig sein; 
prae-sentire voraus ahnen; Part. (*sent-tu-s) sensu-s; (*sent-ta-re) 
as-senlä-ri = assentiri, (bes.) feil, mit voller Selbstverleugnung bei- 
pflichten; senti-sc-ere Inchoat. (Lucret.) — (sent-iu) sensu-s (üs) 
m. Wahrnehmung, Gesicht, Empfindung, Sinn, Sinnesart, Ge- 
sinnung; Besinnung, Verstand; Begriff, Bedeutung, Gedanke; (con- 
cret) Gedanke, Satz, Periode; Demin. sensi-culu-s m. Sätzchen 
(Quint. 8. 5. 14); sensu-äli-s (Adv. -ter) empfindungsfähig (Sp.), 
sensuali-tä-s f. Empfindsamkeit (Tert.); (sent-ti) sensi-m merklich, 
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allgemach, allmählich, nach und nach); (sent-ti-li) sensi-li-s em- 
pfindbar, wahrnehmbar, sinnlich (Lucret.); senst-bilis (Adv. -ter) 
id. (Vitr., Sen.), sensibili-ta-s f. Sinn der Worte (Non.), Empfind- - 
samkeit (Fulg.); (sent-tor) sensör-iu-m n. Sitz der Sinne (Bo&th.). 
— (Part. des Aor. *sent-ent, vgl. par-e-n-s pag. 504): sent-ent-ia 
(bezeichnet gleichsam den Erfolg des Begriffes sentire) f. (senten- 
tiam  veleres, quod amimo sensissent, vocaverunt Quint. 8. 5. 1. 

Qui in senalu „sententias“ dicebant „sensa“ sive và δόξαντα, τὰ 
γνωσθέντα polius, quam τὰ δοκοῦντα in medium proferebant, Curtius 
St. s. unten) das Gesinntsein = Gesinnung, Sinn, Gedanke, Wille; 
(speciell) officielle Meinung, Stimme, Sentenz, Spruch; (übertr. 
abstract) Sinn, Begriff, Bedeutung; (concret) Satz, Periode; (spe- 
ciell) Denk-, Sinn-, Lehr-spruch, Sentenz?); Demin. sententió-la f. 
Sprüchlein; sententi-osu-s (Adv. -0se) gedanken-voll, -reich. — Sent- 
inu-s m. die Gottheit, welche die Sinne der Neugeborenen weckte 
und behütete (Varro ap. Aug. c. d. 7. 2). 

F. W. 401; Spr. 373. — Corssen B. 77: W. sen, Nominalstamm 
sen-ti. — Lottner KZ. VII. 188. 126) (vergleicht wohl richtig Κα]. sad-it 
richten) — Anders L. Meyer vgl. Gramm. Il. 1. 1868: sentire = Skr. 
kintajati (dagegen Schweizer-Sidler KZ. XIV. 147 £). — 1) Vgl.: L. Meyer 
KZ. VI. 802. Walter KZ. IX. 239. — 2) Bechstein St. VIII. 375 und 
Curtius St. V. 441. : 

—— — -ώ ο ------- 

saptan sieben. — Skr. saptán (sáptan in der klass. Sprache) 
sieben (diese Zahl drückt zugleich eine unbestimmte Vielheit aus, 
wie in kleinerem Maassstabe die Dreizahl) (PW. VII. 662). 

ἑπτά sieben, ἑπτά-κις (poet. auch -κε) siebenmal; Emr&-ya (nur 
Od. 14. 434), ἕπτα-χῇ (D. Cass. 55. 26), -χῶς (Gramm.) siebenfach, 
siebenmal getheilt; ἑπτά-ς (άδ-ος) f. die Sieben, Siebenzahl; (Emr- 
οµο-ς» émÓ-ouo-c, sx zu ß durch Einfluss des #) Eßd-ouo-c, poet. 
ἑβδόμα-το-ς, der siebente'), ἕβδομ-αἴο-ς siebentügig, am 7. Tage, 
ἑβδομά-κις = ἔπτάκις (Kall. Del. 251); ἑβδομ-εύ-ω den 7. Tag 
nach der Geburt eines Kindes feiern und ihm seinen Namen geben; 
ἕβδομ-ά-ς (aö-05) f. — ἑπτάς: (bes.) Zahl von 7 Tagen, Woche 
(hebdomas Gell.), von 7 Jahren, ἑβδοματ-ικό-ς zur 7. Zahl, Reihe 
u. 8. W. geh.; ἑβδομήκοντα u.8. w. siehe pag. 337. 

Septem sieben?), sept-iens, -ies 1 mal; sept-Umu-s, sept-imu-s 
der 7. (Adv. -mo, -me zum 7. male), Septim iu-s Name einer röm. 
gens; septim-ünu-s zur 7. Zahl geh., 7 betreffend, (Subst. f.) Woche 
(Cod.), (m. PL) Soldaten der 7. Legion; (*septem-ni) septöni je 7, 
7 zusammen), septen-üriu-s zu 7 geh., die Zahl 7 enthaltend; 
septimä-tru-s (truu-m) f. bei den Tusculanern der 7. Tag nach den 
Iden (Varro l. l. 6. 3. 14), sqnst quinquatrus (vgl. pag. 465)*). 

B. Gi. 409a. — Corssen II. 180. 228. B. 251. — C. E. 265. 525. — 
F. W. 194. 496; Spr. 198; KZ. XXII. 108. — Kuhn EZ. II. 181. — Verner 
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KZ. XXIII. 99. — C. E. l. c.: „sollte sak, sap nachfolgen die Wurzel 
sein? Kölle (Gótt. Nachr. 1866 pg. 818) bemerkt, dass das türkische 
Wort für sieben Nachfolger bedeute“. — 1) Vgl. noch Meister St. IV. 
371. — 2) Grassmann KZ. Xl. 7: dass n im Ausl. in m übergieng, hat 
nichte Auffallendes, da das Italische für ausl. m eine ebensolche Vor- 
liebe zeigt, wie für inlaut. n. Dagegen Corssen B. 251f.: das Lat. hat 
wahrscheinlich urspr. m bewahrt und das Skr. dasselbe zu s sinken 
lassen, wie Lepsius annimmt. — 3) Vgl. Götze St. Ib. 160. — 4) Corssen 
B. 168: Suffix -tar vollbringen: Tri-, Quinqu-. Sex-, Septim-a-tru-s; 
Quinqu-a-iru-s der Tag, der „fünfe vollendet oder voll macht‘, daher 
„der fünfte‘‘ und ebenso erwächst die Bedeutung der gleichgebildeten 
Tagesnamen. Vgl. noch II. 537. 

1) ΒΑΕ gehen, eilen, strömen. — Skr. Sar rasch laufen, 
gleiten, fliessen, zerfliessen, entlaufen; losgehen, verfolgen, sich 
entfernen; Med. in's Fliessen gerathen; caus. in's Fliessen kommen, 
laufen machen, in Bewegung setzen (PW. VII. 769). 

88). 

(cog) öp. — ὁρ-μή f. Andrang, Anfall, Angriff, Anlauf, Auf- 
bruch, Drang’, Trieb, Trachten, ὀρμη-δόν ungestüm andringend 
(Hermes); ὁρμά-ω (Activ) in Bewegung setzen, antreiben, erregen, 
anreizen; (intr.) sich in Bewegung setzen, sich rasch erheben, An- 
lauf nehmen, losfahren, anstürmen; (Medium) sich in B. setzen, 
sich rasch aufmachen; in rascher Bewegung sein, rasch gehen, 
laufen, rennen, eilen; anstürmen, losstürzen, andringen, angreifen 
(Aor. ὤρμη-σα, Pass. ὠρμή-θη-ν, Perf. ὥρμη-μαι); ὁρμη-τ-ικό-ς (ία-ς 
Sp.) zum Angriff geh., wornach strebend; ὅρμη-σι-ο f. schnelle Be- 
wegung (Schol ΑΡ. Rh. 4. 847); ὁρμη-τήρ-ιο-ν n. Mittel zum An- 
treiben, Reizmittel; Ausgangsort, Angriffspunkt, (milit.) Stützpunkt; 
Gelegenheit, Veranlassung; Ögun-ue(r) n. Gegenstand des Stre- 
bens, Anreiz (Hom. nur Il. 2. 356. 590 Ἑλένης ὁρμήματά τε στο- 
ναχᾶς τε die Bestrebungen d.i. Gemüthsbewegungen, Seelenleiden 
und Seufzer [Klagen] der H., Ameis-Hentze); (ógpa-vjo) ὁρμαίνω 
(poet., bes. ep. Nbf. zu ὁρμάω) bei Hom. nur übertr.: im Geiste 
hin und her bewegen, animo volvere, über-denken, -legen, erwägen, 
nachsinnen, nachdenken; (intr.) in heftige Bewegung gerathen, sich 
büumen (Aesch. Sept. 375) (Hom. nur Part. ὁρμαίνων, Imperf. 
ὥρμαινε; Aor. ὤρμηνε); ὁρμά-ζω — ὁρμάω (Sp.), ὁρμά-σ-τερα f. 
die Antreibende (Orph. h. 31. 9); ἀφ-ορμή f. = ὁρμητήριον, 
ἀφορμά-ω aufbrechen, wegeilen. — (Mit vereinzeltem ε wie ἕρνος 
vgl. pag. 43) ἕρμ᾽ ὀδυνάων (Il 4. 117) = dem späteren ἀφ- 
ορμή !). 

Sanskrit sar-ána laufend, saranj eilen, saranj4 Adj. eilig, 
behend, Subst. m. Wind, Wolke, Wasser; Saranj& f. Tochter des 
Tvashtar, unter den Göttern des himmlischen Gebiets aufgeführt, 
PW. VII. 780, — die eilende, stürmische Wetterwolke) [ce9-«vjv, 
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ἄρ-αν]υ, ap-ayjv, ' statt“ vgl. copul. &, ἆ pag. 972] ’Ep-ivu-c (vgl. 
xQuvjo κρίνω), Ἐρ-ιννύ-ς (vv = wj), ἘἜρεινυ-ς (Boeckh C. I. II. 
p. 353) [v in den 3sylb., 9 in den 4sylb. Casus, Ἐρινύων zu- 
weilen 3sylb. zu sprechen] f. Erinys, Rachegöttin, die Eilende, 
Stürmische, Zürnende (die Erinyen sind aus der Vorstellung der 
Gewitterwolken hervorgegangen, vgl. Περο-φοῖτιςν und die in ihren 
Händen geschwungenen Fackeln sind die den Frevler treffenden 
Blitze) [Homer führt Zahl, Gestalt, Namen nicht an, später in 
unbestimmter Mehrheit, seit Euripides in der Dreizahl; erst in der 
alexandrin. Zeit die bekannten Namen: ’4inxta, Miyaupe, Τισι- 
90vn]; als Appell.: Rache, Strafe, Fluch, Verderben?); ἐρινύ-ω 
(eilen, stürmen) zürnen (θυμῶ χρῆσθαι Paus. 8. 25. 5, ὀργίζεσθαι 
E. M.); ἐρινυ-ώδης erinyenartig (Plut. de exil. 9). — ”Apav-rı-c 
speciell griech. Sprachgut (4ράντισιν' Ἐρινύσι. ἸΜακεδόνες Hes.)?). 

sar gerinnen. — ὀρ-ό-ς, ὀῤῥό-ε, spät οὐρό-ς ( statt“ vgl. 
sak, ὁπό-ς pag. 990 u. &) m. Molken, der wässerige Theil der 
geronnenen Milch (Od. 9, 222. 17, 225; vgl. Eust. ἡ τοῦ γάλακτος 
ὑποστάθμη., ὑδατώῶδης τοῦ yalnxıog ὑπόστασις); auch der wässerige 
Theil des Theeres, Theergalle (sonst ὀῤῥό-πισσα = dog πίσσης 
Theophr.), überh. Feuchtigkeit). 

sar-n loslassen, ausströmen lassen) — (σαρν, σραν, 
σριν, σρῖν) ῥῖν: ῥί-ς (spät ῥίν; Gen. ῥῖν-ός) f. Nasenloch, Nase, 
(Plur.) Nasenlöcher (auch τὰ ῥιν-ία), Demin. ῥιν-άριο-ν; ῥιν-ά-ω bei 
der Nase herumführen, verspotten, betrügen (Sp.). — (Stamm 
sran-ka) ῥέγκ-ω (älter), ῥέΥχ-ώ, schnarchen, (vom Pferde) schnauben; 
(ῥεγκ-τι) ῥέγξι-ς f., ῥέγκ-ος, ῥἐγχ-ος n. das Schnarchen, ῥεγκ-, ῥεγχ- 
ὤδης wie schnarchend (Hippokr.); ῥύγχ-ος n. die grunzende Schweins- 
schnauze, Rüssel (auch Schnabel); grinzend verzogenes Gesicht, 
Fratze, Demin. ῥυγχ-ίο-ν n., ῥυγχ-άζω (µυκτηρίω Phot.). 

sal. 
a) Strömen, fliessen. 
(St. ἆλο, geschwächt: ἅλι, ἆλ). — ἁλ: ἅλ-ε (ἆλ-ός) m. Salz- 

korn (ovó' ἅλα δοίης Od. 17. 455 — nicht das Geringste), Pl. 
Salzkórner, Salz; (übertr.) geistige Schärfe, Feinheit, Witz, Humor; 
f. (poet.) Salzluth, Meer; ἄλα-δε in’s Meer hin; ἁλ-ία oder ἆλ-ιά f. 
Salzfass (σκεῦος πύξινον, ὦ τοὺς ἅλας ἐντρίβουσιν Poll. 10. 169); 
ἆλ-ώδης salzartig; ἄν-αλ-το-ς ungesalzen (Sp.); ἅλ-ιο-ς vom Μ., zum 
M. geh., im M. wohnend (γέρων Meergreis, ἅλιαι Θεαί Meergöttinen 
u.8.w.). — Bt. ἆλ-ατ (individ. Suffix: Salz-stück): ὤλ-α-σιν Dei (Sprich- 
wort) es regnet Salz (von grosser Fruchtbarkeit) (sonst nur Sp.); 
Demin. ἁλάτ-ιο-ν n. (Aes. fab. 122), auch ein Arzneimittel, ἅλατο- 
πωλία f., (τῶν ἁλῶν) Salzverkauf (Arist. Oec. 2. 2). — ἄλ-μη f. sal- 
ziges Wasser, Meerwasser, Lake; Niederschlag oder Schmutz vom 
getrockneten Meerwasser; salziger Geschmack; übertr. (poet.) das 
Meer; ἆλμα-ῖο-ο salzig, als Subst. ἁλμαία f. Salzlake, ἅλμ-ια n. PL 
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eingesalzene Fische, ἀλμ-ά-ς (ἀδ-ος) f. mit Salz eingemacht; ἁλμή- 
ει-ς πόρος der salzige Meerpfad (Aesch. Suppl. 844 DJ. — ἁλμ-ὔρό-ς 
salzig, salzigbitter (übertr.) bitter, unerfreulich®), ἁλμυρό-τή-ς (τητ-ος) 
f. Salzigkeit; ἁλμυρ-{. c ({δ-ος) f. Salzwasser, salziger Boden (κράµβή 
eine Kohlart), in Salz Eingepöckeltes, ἁλμυρί ζω salzig sein, schmecken; 
aAuve-wöng salzartig. — ἀλμά-ω salzig sein; ἁλμ-ίζω einsalzen 
Schol. Ἡ. 2. 538); (ἆλμαν) ἁλμαίνομαι salzig werden (Theophr. ); 
ἀλμ-εύ-ω —  ἁλμίζω (Diose.), ἁλμευ-τή-ς m. Verkäufer in Salzlake 
eingemachter Früchte, ἄλμευ-σι-ς f. das Einsalzen, die Salzlake. — 
εκοροδ-άλμη f. Knoblauchlake; λακεδάμα (Suo ἀλμυρὸν |ἀλσὶ] 
πεποιηµένον., 0 πίνουσιν ol τῶν Μακεδόνων ἀγροῖκοι Hes.) wohl zu 
lesen: λακεδ-άλμα —= λεκιδ-άλμη Graupenlake d. i. Salzwasser mit 
Graupen angemacht, das den maked. Landleuten als gewóhnl. Ge- 
tränk diente"). — ἁλι: ἁλι-ά-ς (άδ-ος) zum M. geh. (κύµβα Fischer- 
kahn); ἅλι-νο-ς aus Salz gemacht (τοῖχοι Her. 4. 185); ἅλι-μο-ς 
salzig; ἁλί-ζω salzen, ἁλι-σ-τό-ς eingesalzen, ἆλι-σ-μό-ς m. das Ein- 
salzen; ἁλι-εύ-ς m. Fischer, Seemann, Schiffer, Meerruderer, ἁλιεύ-ω 
fischen, ἀλιευ-τ-ικό-ς zum F. geh. (βιβλία Bücher über den Fisch- 
fang von Oppian), ἀλιευ-τή-ς m. — ἁλιεύς, ἀλίευ-μα(τ) n. Fisch- 
fang, ἁλιε(«)-ία f. id.; Composita: &Aı-alerog Meeradler, ἆλί-βρομος 
meer-rauschend, -tosend, ἀλί-γδουπος id., ἁλι-ερκής meerumzäunt u. 8. w. 
— ἆλο: ἁλό-θεν vom Meere her (ἐξ ἀλόθεν aus dem M. Il 21. 
335); ἁλο-θήκη f. Salzfass (Eust.), ἁἆλο-πήγια n. Pl. Salzgrube, 
ἆλο-πώλης m. Salzhündler (Eust.) u. 8. w.; -αλο: ἀμφί-αλο-ς meer- 
umgeben, ὤν-αλο-ς ungesalzen, ἔν-αλο-ο früher εὖν-άλ-ιο-ς im M. 
befindlich, ἔξ-αλα-ς aus dem M., ἔφ-αλο-ς am M., κώθ-αλο-ς mit 
Salz bestreut, πάρ-αλο-ς neben dem M., ὠκύ-αλο-ς meerschnell, 
schnell durch das M. eilend u. &. w. — ἁλ-υ: ἁλυ-κό-ς salzig, als 
Subst. f. das Meer (Lex.), ἀλυκό-τη-ς (τητ-ος) f. Salzigkeit, ἁλυκ-(-ς 
((ὅ-ος) f. id., αλυκ-ώδης salzartig. 

ἑλ. — ἑλ-ίκη (arkad.) f. eine Art Weide (Theophr.), vgl. 
ahd. salaha. 

(ελ (urspr. c erhalten): «έλ-αχ-ος n. Meeresungethüm (Robben 
u. 8. w.), Demin. oeAay-ı0-v, -&0-v, σελαχ-ο-είδης, σελαχ-ὤδης dem 
σελ.’ ähnlich. 

b) Springen (grökoitalisch). 
(ἀλ-Ίο-μαι) ἄλλο-μαι springen, heranlaufen, anrennen, ein- . 

dringen, fliegen (vom Pfeile Il. 4. 125), abprallen (Fut. aAod-uaı, 
dor. ἀλεῦ-μαι Theokr. 3. 25; Aor. ἡλ-ά-μην; ἐσ-ήλα-το Il. 16. 558, 
Part. ἁλά-μενο-ς; Aor. ἡλ-ό-μην nicht im Ind. [ἐν-ήλου Aesch. P. 
516, forma barbara, Cobet], Opt. ἆλ-οί-μην; Inf. ἆλ-έ-σθαι, hom. 
Conj. ἄλ-η-ται N. 21. 536, verkürzt ἄλ-ε-ται Il. 11. 192. 207; 
hom. synkop. [ἀ-ἁλ, &-al, di, ᾱλ, vgl. ἄμυδες, ἦμαρ; ἰδίω, ἆ 
Holisch] 2. Sg. ἆλ-σο, 3. Sg. ἆλ το, Part. ἄλ-μενο-ς in Compos.: 
uer-, im-)9); ἆλ-τ-ικό-ς zum Springen geschickt, geh.; ἄλ-σι-ς f. 
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das Springen (Sp.); ἆλ-τῆρ-ες m. Springkolben, Wuchtkolben (zur 
Verstärkung des Schwunges bei den Springübungen in den Händen 
gehalten), ἁλτηρ-ία f. das Springen mit den Springkolben; ἄλ-μα(τ) 
n. Springen, Sprung; Gliederzucken (Hippokr.), ἁλματ-ία-ς an 
Zuckungen leidend. — (os4-jo) (ελλοί (Il. 16. 234), Ἑλλοί (Pind. 
fr. 31. Strab. 7. 328) m. Sellen, Priester des Zeus in Dodona, 
welche die Oracelsprüche ertheilten und auslegten [= Salii]?). 

Sar. 

Sar-nu-s m. (= der fliessende) Fluss in Campanien, jetzt 
Sarno; (Partieipialst. *sar-lo, sar-so) Sars-i-na f. Stadt in Umbrien 
am Flusse Sapis, Geburtsort des Plautus (noch jetzt Sarsina), Sar sin- 
üii-s zu 8. geh., sarsinatisch, Sarsinätes die Einwohner 10), 
sör-u-m n. (auch seru Charis. 1. p. 23) = ὀρός pag. 1021. 

sal. 
a) Strömen, fliessen. 
SA] (säl-is) m. (sal aus *sal-s, *sall!'), (auch Nom. sale n. 

Varro ap. Non. p. 293. 17. Enn. ann. 378, vgl. Neue I. 152) — 
ἅλ-ς pag. 1021; (*sal-tu-s vgl. ἄν-αλ-το-ς) sal-su-s gesalzen, salzig 
(übertr.) scharf, fein, beissend, witzig (Adv. salse), Demin. salst- 
lu-s (salsulae Salzquellen i in Gallia Narb. ), salsius-culu-s ( Augustin.); 
salsi-la-s, tWu-d-o, salsu-g-o, ΝΟΕ. salsila-g-0 (in-is) f. salzige Be- 
schaffenheit, das Salzige; (*salsa-re) salsü-men, -mentum n. Ein- 
gesalzenes, Marinirtes, Salzfisch, salsament-äriu-s zum Eing. u. s. w. 
geh.; (*salse-re) salse-d-o (in-is) f. salziger Geschmack; salsura f. 
das 'Einsalzen, Mariniren, einges., marin. Fleisch (vgl. salsu-ru-s 
Mumm. ap. Prisc. p. 910); salinu-s zum Salze geh., als Subst. 
-inae (erg. fodinae) f. Salz-gruben, -werke, -inu-m n. (Pl. m. -imi 
Varro ap. Non. p. 516. 14) Salzfass, Demin. salil-lum n., salin- 
äriu-s zum Salzwerke geh., salina-tor m. Salzhändler, Salinator 
röm. Bein.; sal-äriu-s zum Salz geh.; als Subst. m. Salzfischhändler, 
n. der den Soldaten zum Salzkaufen gegebene Sold, Salzsold, 
später: Lohn, Ehrensold, Ehrengeschenk, Honorar, salari-ariu-s der 
welcher Lohn oder Sold erhält; St. sali-: sali-re einsalzen (Part. 
sali-tu-s; altl. salunt Varro ap. Diom. p. 372, salérent id. l. l. 5. 
22), sali-tira f. = salsura (Col). — in-sül-a f. Wasserland, 
Eiland, Insel; ein durch Strassen und Plätze getrenntes Gebäude 
oder Gebäudecomplex; insul-änu-s m. Inselbewohner; insul-ösu-s voll 
von L; insul-äris die I. betreffend (poena Verbannung); Subst. m. 
Tempelhüter (Just. 28. 2. 2), insul-ariu-s m. Mietheforderer (Dig.), 
(*insula-re) insulä-tu-s zur Insel gemacht. — säl-ic-s (ic-is) f. = 
ἕλ-ίκη pag. 1022, salig-nu-s, salig-n-eu-s aus Weidenholz, salic-tu-m 
n. Weiden-pflanzung, -gebüsch, salict-ariu-s zu den Weiden geh. 
Subst. m. Weidenwärter, salic-astru-m n. eine im Weidengebüsch 
wachsende Weinrebe (Plin. 38. 1. 15). — Säl-äc-ia f. eine Meer- 
göttin, meton. Meer (Pacuv. ap. Paul. D. p. 327. 5). 
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b) Springen; gehen. 
säl-Ire (-Ἡ, wi Diomed. p. 371. Prise. p. 906) — ἄλλομαι 

pag. 1022 (salientes aquae Springbrunnen); Compos. -silire: ad-, de-, 
dis-, ea-, in-, prae-, pro-, re-, sub-, tran-silire. — Sál-ii m. Pl. die 
Tanzenden, Springenden (saliíi a saltando, quod facere in Comitio 
in sacris quotannis et solent et debent, Varro l.l. 5. 15. 25), eine 
Priesterschaft des Mars, von Numa eingesetzt, welche in der 
1. Hälfte des März bewaffnete Umzüge unter Gesang und Tanz 
anstellten, Sali-àri-s zu den 8. geh., saliarisch, (übertr.) prächtig, 
herrlich, salia-tu-s (tus) m. Würde eines Saliers. — sal-az (äc-is) 
springend, (bes. von männl. Thieren) geil, (tibertr.) geil machend, 
salaci-tà-s f. Geilheit (Plin.). — sal-tu-s (tus) m. (sali-ti-o f. Veget. 
r. m. 1. 18) das Springen, der Sprung; concret: emporsteigender 
Ort, Engpass, Schlucht; Waldtrift, Bruch, Vorwerk; saltu-ensis 
zum Engpass u. s. w. geh., saltu-Osu-s waldreich, saltu-ariu-s m. 
Waldhüter; saltu-&-ti-m hüpfend. — sal-e -bra f. emporsteigender Ort, 
Bodenerhóhung, abschüssige, zerklüftete, mit Dornen und Gestrüpp 
bewachsene Gegend, (übertr. von der Rede) Rauhigkeit, Rauh- 
heit, salebri-tas f. id. (App. Met.), salebr-ösu-s holperig, rauh, un- 
eben, salebr-a-tu-s id. (Sidon.). — Frequ. sal-t#-re tanzen, hüpfen, 
tanzend aufführen, darstellen; Compes. salfa-re: ad-, de-, dis-, ex-, 
in-, per-, prae-, sub-, tran-saltäre; salta-tu-s (lus) m., -ti-o(n) f. 
das Tanzen, der Tanz, Demin. saltatiun-cula f., saltä-tor (tör-is) m. 
der Tänzer, saltätor-iu-s tanzend, zum T. geh. (s. ludus Tanzschule), 
fem. saltä-tr-ir (1c-is), Demin. saltatric-üa, saltä-bundu-s tanzend 
(Gell), salfi-cu-s id. (Tert.); sali-ta-re id. (Varro 1. l. 5. 15. 25); 
sali-sä-tor-es (vocati sunt, quia dum eis membrorum quaecunque 
parles salierint, aliquid sibi exinde prosperum vel iriste significari 
praedicunt. Isid. or. 8. 9. 26), salisa-ti-o(n) f. das Springen, Pochen 
(παλμός Gloss. Philox.); Frequ. Intens. salti-ta-re eifrig, viel tanzen. 

(-sal-o, verkürzt -sal, -sol, -μ]) 13). — solino (idem [Verrius] 
ait esse consulo Fest. p. 351. 14); (con-soL) con-sül-öre (Perf. 
-ui) zusammen-gehen, -kommen (convenire), daher zusammenberathen, 
Rath halten, a) neutral: sich berathen, berathend sorgen, (mit 
Dat.) Jemand Rath schaffen, rathend sorgen, b) trans. berathen, be- 
schliessen, zu Rathe ziehen; con-sul-tor (ior-is) m. Berather, rath- 
gebender Urheber oder Anstifter, fem. consultrix (ic-is); Part. Perf. 
con-sul-tu-s berathen, klug, erfahren, kundig, als Subst. n. Rath- 
schluss, Beschluss, Adv. consul-te auf reiflich erwogene Weise, 
consul-to nach vorausgegangenem Beschlusse, vorsätzlich, absichtlich ; 
Intens. consul-tä-re mit allem Eifer Rath halten, consulia-ti-o(n) 
f. eifrige Berathung, berathende Anfrage, consulia-ior m. Anfrager, 
consultator-iu-s zur Berathung geh.; consil-iu-m n. Berathung, Be- 

' rathschlagung, Beschlussfassung; Rath, Pl. Rathschlüge; Rath = 
Entschluss, Plan, Maassregel, Absicht, Rath als Fähigkeit zu 
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rathen = Ueberlegung, Verstand, Einsicht; (concret) Rath, Raths- 
versammlung; consili-ariu-s berathend, rathgebend, Subst. m. Rath- 
geber, consili-ösu-s voll Rath und Einsicht (Cat. ap. Gell. 4. 9. 12); 
consilia-ri sich berathen, consilia-tor m., -trix f. Berather, -in, con- 
silia-ti-ö(n) f. Berathung. — con-sul (-sii-is) [altl. con-sol, co-sol, ab- 
gekürzt cos., procos., die jüngere Form consul erst seit dem Zeit- 
alter des Sulla] m. Consul, Benennung der hóchsten ordentlichen 
Obrigkeit nach Aufhebung der Königsherrschaft (consul nomina- 
tus, qui consulerel populum οἱ senatum, isi illinc. potius, unde 
Attius ait in Bruto: Qui recte consulat, consul fuat Varro Ἱ. l. 5. 
80; vgl. Quint. 1. 6. 32: sit enim consul a consulendo vel a judi- 
cando; nam et hoc consulere veteres vocaverunt, unde adhuc remanet 

illud „rogat boni consulas“ id es# bonum judices), consul-ari-s (ariu-s) 
zum C. geh., consularisch, Subst. (vir) gewesener Consul, Con. 

. sular, Adv. -fer auf eine eines C. würdige Weise (Liv. 4. 10), 
consulari-ta-s f. (von dén kaiserl Legaten in den Provinzen), con- 
sula-tu-s (tus) m. Consul-würde, -amt, Consulat. — ex-sul der ausser 
Landes gegangen ist — der Verbannte, Ausgewanderte, exsul- 
üri-s zur Verbannung geh., (*ersulu-s) exsulä-re in Verb. leben, 
exsula-tu-s (tis) m., -ti-o(n) f. Verbannung; ezsil-iu-m n. id., (später 
auch concret) Verbannungsort, Zufluchtsstätte. — prae-sul comm. 
Vortänzer, (übertr.) comm. Vorsteher (-in), praesul-a-tu-s (fus) m. 
das Amt eines praesul (Cassiod.). — Sali-sub-suli m. Pl. (scherz- 
haft) tanzende Marspriester (Catull. 17. 6). 

Benary KZ. IV. 50. — B. Gl. 412a. 415a. 418b. — Corssen I. 223. 
455. Il. 70 f. 147. 408. 593. B. 355. N. 280 ff. KZ. II. 28. — C. E. 349f. 
537f. — F. W. 195 ff. 402 f. 494; F. Spr. 374. — Froehde KZ. XXII. 
268. — Kuhn KZ. II. 128 f. — Lottner KZ. VII. 24. — G. Meyer St. V. 
85. — L. Meyer KZ. V. 375. — Walter KZ. XII. 410. — 1) C. E. 360. 
— Anders Ameis-Hentze ad 1. c.: W. £o, εἴρειν: ein „Gebinde“ (Ge- 
reihe) von Schmerzen. Der Pfeil als Inbegriff an einander „gereihter‘ 
oder mit einander „verknüpfter‘‘ Schmerzen gedacht. — Döderlein 
nr. 2482: ἕρμα = ἕἔργμα „Werkzeug“. — Die Lexika (Pape, Schenkl, 
Seiler): Stützpunkt, Grundlage, Trüger. — 2) Kuhn KZ. 1. 489 ff. 11. 
131. — Vgl. noch: Brugman St. IV. 100. C. E. 346. Grassmann KZ. 
XI. 29. — Anders Lobeck Path. Prol. p. 225: ὀρίνω, ἐρίνω, ἐρευνάω 
aufspüren. — Uebrigens vgl: Preller I. p. 650 ff. Welcker Götterl. IIT. 
p. 76 ff. — 3) Legerlotz KZ. VIII. 418. — 4) Vgl. G. Meyer St. V. 14. 
— 5) Windisch St. VI. 260 f.: E ir. srón' nasus (aus srakna), mhd. 
snarchen, lit. snargljs Rotz. — Vgl. noch C. E. 366. 495. — Aehnlich 
Pictet Orig. indoeur. I. 196: srw fliessen. — Zu ghrä riechen, [gh]ra, 
ri ziehen jedoch gig: Benfey II. 142. B. Gl. 127b (div abjecta .gutturali, 
attenuato à in 1). — G. Meyer St. V. 88. L. Meyer KZ. V. 815. XV. 
18. 33. Walter KZ. XI. 386. — 6) Ueber das Suffix vgl. Düntzer KZ. 
XI. 6. — 7) Fick KZ. XXII. 211. — 8) C. V. I. 181 f. 188. 27). 800. 1). 
ll. 14. 6). — Anders Kuhn KZ. V. 206 f.: W. ar = ὁρ, dl: ὦρ-το, ἆλ-το; 
Giro alter Aor. med. zu άλλω -- skr. arta, ohne Augment aria. — 
9) C. E. 537: „sollten auch die Σελλοέ hiehergehóren?'" — Ebenso F. W. 
494 mit ?. — Anders Schweizer-Sidler KZ. II. 73. XII. 308: W. sear 

Vanidek, etym. Wörterbuch. 65 
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leuchten, glänzen, erleuchtet sein, ved. sri der Weise, Priester; dazu 
Σελλοέ, Ἕλληνες, σελένη, Ἑλένη u.8. w. — PW. VII. 1171 leitet jedoch 
surí von 1 sw [Druckfehler statt 2 su] ab: in Bewegung setzen u. s. w. 
[1 sw auspressen, keltern]: eig. Antreiber, Veranstalter, Auftraggeber, 
derselbe welcher Priester u. s& w. zu einer heil. Handlung veranlasst; 
der Weise, grosse Gelehrte, Meister; — Anders wieder Seiler W. a. v.: 
vielleicht von έλλα = ἔδος Hes., Sitz, vom dodonäischen Heiligthum. — 
10) Vgl. Corssen l. c. — 11) Vgl: Bücheler lat. Decl. 6. Goetze St. Ib. 
184. — 12) Corssen l. c. — Anders Eschmann KZ. XIII. 106 ff.:: W. sad 
sitzen, sal, lat. sol. — Aehnlich M. Müller KZ. V. 169. 4): prae-sidium 
= praesilium, praesul. 

-— u. — 

2) SAR schützen, hüten, heilen, nähren. — Zend har 
beschützen, haur-va beschützend; Skr. sár-va ganz, all, jeder, 
sarvá-tas von allen Seiten; rings um; vollständig, vollkommen; 
sarvd-täti Gesammtheit, Vollzähligkeit, Vollständigkeit (PW. ΥΠ. 
812. 818). 

Sal. 
sal-va all, heil, ganz; grükoit. sol-lo-s. — (ö4-Fo, altgr. 64- 

λο-ς) ὅλ-ο-ς, ion. ep. οὖλ-ο-ς (F = v in die 1. Sylbe getreten, 
vgl. yovfa = γοῦνα pag. 192 f.) ganz, unversehrt, völlig, voll- 
ständig!) (Adv. ὅλον, τὸ ὅλον, ὅλως): (ὁλό-ω) ὕλω-σι-ς f. das Ganz- 
machen (Theol. Arith. p. 59); ὁλο-ό-ς salvus (ὁλοός δασυνοµένης 
τῆς πρώτης συλλαβῆς δηλοῖ 6 φρόνιµος καὶ ἀγαθός Suid.); (ὁλοέω) 
ὁλοεῖται ὑγιαίνει (Hes.); (Verbalst. 64F, Imperat. 0Af-e) οὖλ-ε — 
salv-e [nur Od. 24. 402 οὖλέ τε καὶ µάλα χαῖρε Heil und Freude 
mit dir, h. Apoll. 466]*); Οὔλ-ιο-ς m. Bein. des Apollo (ύγιαστι- 
κὸς καὶ παιωνικός, τὸ γὰρ οὔλειν ὑγιαίνειν Strabo XIV. pg. 635); 
οὐλείοιεν [οὐλέοιεν]΄ ἐν ὑγεία φυλάσσοιεν (Hes.). 

ὄλ-βο (£F == β): ὄλ-βο-ς m. Heil, Gedeihen, Glück, Segen?); 
ὄλβ-ιο-ς (ὀλβήει-ς Maneth. 4. 100) glücklich, gesegnet, reich, be- 
gütert, ὀλβ-ία f. = Aoc (Kom. bei Phot.), ὀλβ-ίζω glücklich 
preisen (ὠλβισμένοι Eur. I. A. 51, ὀλβισθεί-ς id. Tr. 1253). 

SAT. 

Ser-Yu-8 m. (Schützling, Gehaltener) Diener, Sklave, Unter- 
than, femin. ser-va; Adj. dienstbar, leibeigent); Demin. servö-lu-s, 
servit-lu-s, -la (servi-cülu-s Tert.); servi-tu-s (fus) m., servi-t-ium n., 
servi-tü-d-o (1n-is) f. Dienstbarkeit, Sklaverei, Dienst, Sklavendienst, 
(concret) Sklavenstand; serv-ili-s (Adv. -ter) sklavisch, nach Sklaven- 
art; Serv-iu-s, -ia röm. Vorname (am häufigsten in der gens Sul- 
picia), Serv-U-iu-s m. Bein. einer róm. gens; (St. servi)‘servi-re 
(servibas, servibo Plaut. Ter.) Diener u. s. w. sein, dienen, zu 
Diensten stehen, willfahren, servitor m. Aufwärter (Or. inscr. 
2363). — servä-re (serva-sso, -ssis, -ssit, -ssint Plaut.) wahren, 
bewahren, erhalten, retten, bewachen, hüten°), serva-tor m., -trix 
f. Bewahrer, Erhalter, Retter (-in) u.s. w., servatór-iwm n. φυ- 
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λακτήριον (Gloss. Gr. Lat.), serva-ti-o(n) f. Erhaltung, Beobachtung, 
serva-bili-s erhaltbar, aufbewahrbar. 

(*sar-cu-s) sarel-re (vgl. servus, servire) (Perf. sar-si, vgl. 
far-si, ful-si) heilen, herstellen, wieder gut machen, ausbessern, 
flicken (sarcito in XII tabulis Serv. Sulpicius ait significare damnum 
solvito, praestato Fest. p. 322); Part. sar-tu-s heil, vollständig aus- 
gebessert, wieder in Stand gesetzt, Adv. sarte (in Auguralibus 
pro inlegro ponitur: Sane sarteque audire videreque Fest. ibd.; sarcte 
pro inlegre, sarcire enim est inlegre facere. Hinc „sarta tuta. «ti 
sini" opera publica locentur, Charis. p. 220 K.); sar-tor m. Aus- 
besserer, Flicker, Flickschneider (Non. p. 7. 28), fem. sar-ir-iz 
(Cael Aur.), sar-türa f. das Ausbessern (Col. 4. 26. 2); sarci- 
men (min-is) n. Nath (App. Met. 4. p. 149. 24); (*sarcw-s, *sarci- 
nu-s, *sarcina-re) sarcina-tor πι. = sartor, sarcinä-trix f. = sartrix. 

sal. 
sal-vu-s (== 040-g) heil, unversehrt, wohlerhalten, Adv. salve 

wohl, erwünscht (Plaut. Ter.); salvü-re erretten (Sp.), salva-tor 
(lor-is) m. Erretter (Grut. inscr. 19), Erlóser (von Jesus Christus 
Ecel.), salva-ti-ö(n) f. Rettung (Botth.); salve-re wohl, gesund sein 
(Imper. salve sei gegrüsst, statt vale: lebe wohl); salv-ia f. Salbei 
(in Bezug auf ihre heilende Kraft). — (sal-vat, sal-ut) säl-U-s 
(t-is) f. Heil, Unversehrtheit, Wohlbefinden, Wohlfahrt9), salist-ri-s 
(Adv. .ier) zum Heil u.s. w. geh., heilsam, nützlich, zuträglich; 
salu[t|-bri-s (Nbf. saluber m.) = salutaris; gesund, kräftig”), salubri- 
la-s f. Heilsamkeit, Wohlsein, saluti-fer, -ger heilbringend; (*sa- 
lüt-u-s) saluta-re wohl erhalten (sequenti anno palmites salutentur 
Plin. 17. 22); Wohl wünschen, begrüssen, grüssen; begrüssend 
nennen, tituliren; zur Begrüssung besuchen, Aufwartung machen; 
saluta-tor m. Begrüsser, der Aufwartung macht, fem. saluta-trix, 
salutatör-iu-s zur Aufw. geh. (gramm.: casus, Vocativ, Prisc. p. 671), 
salulü-ti-o(n) f. Begrüssung, Besuch, Aufwartung, saluta-bundu-s 
grüssend (Marc. Cap.); ob-salutare (offerre se salutandi gratia dice- 
bant antiqui, ut consalutare, persalutare Fest. p. 193. 32). — sal- 
ti-m (Prisc. p. 1013), sal-te-m sicherlich, denn doch, zum wenig- 
sten [bei Negat.: nicht einmal, auch nicht]’). — (*sölus — 
020-5) SÓlY-du-s (soldus Hor. sat. 1, 2, 113. 2, 5, 65) ganz, voll- 
ständig, fest, gediegen, dauernd, wahrhaft; fest = dicht, gedrängt, 
massiv, pur, lauter?) (Adv. solide), solidi-la-s (tätis) f. Festigkeit, 
Dichtheit, das Ganze (jurid.), solida-re ganz, vollständig u. s. w. 
machen, solidä-ti-ö(n) f. Befestigung (Vitr.), solida-men (min-is), 
-mentum n. Befestigungsmittel (Venant., Lactant.), solida-trix f. Be- 
festigerin (Arnob.); Inchoat. solide-sc-ére fest, ganz werden (Vitr., 
Plin); solidipes ganzhufig (Plin.); sol-ox (öci-s) dichte Wolle, 
dichtwolliges Schaaf (solox lana crassa et pecus, quod passim pasci- 
tur, lana contecium Fest. p. 301; ἔριον παχύ Gloss. Lab.) — 

οὗ. 
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(*salu-s, sali-cu-s, sali-c) sYle-X (sili-c-is) m. (poet. auch f.) fester 
Stein = harter Feldstein, Kieselstein, (allgem.) Stein, Gestein !P), 
silic-eu-s aus K., silic-ariu-s m. Wegepflasterer (Front.). 

Stamm säla [svala?]'*). — (*sölu-s) sOlä-ri (con-) heilen, 
lindern, trösten, sola-men (-mentu-m) n. Linderung, Trost, Linde- 
rungs-, "Trost-mittel, sola-tor m. Tröster; (*sol-äc) solac-iu-m (vgl. 
mendaz, mendac-ium pag. 669) — solamen"”), Demin. solació-lu-m 
n. (Catull. 2. 7). — sollu-s (statt solus) altlat. — ganz (sollum 
Osce lotum et solidum significat; sollum Osce dicitur id quod nos 
lolum vocamus, Fest. p. 293. 298), Superl. soll-is-timu-m (vgl. 
sin-is-limus pag. 1017) das heilste, vollständigste, glücklichste; vgl. 
Cie. divin. 2. 34. 72: cum offa cecidit ex ore pulli, tum auspicanti 
tripudium sollistimum nuntiatur: in den Auguralbüchern das gün- 
stige Wahrzeichen, wenn einem der heiligen Hühner beim gierigen 
Fressen ein Bissen aus dem Munde fiel [natürlich hatte der pul- 
larius, je nachdem er seinen Thieren vorher zu fressen gegeben 
hatte oder nicht, den Erfolg ganz in seiner Hand] oder wenn ein 
Stein oder ein lebendiger Baum von selbst ohne ersichtliche Ver- 
anlassung zur Erde stürzte [tripudium s. pag. 540]”°); soll-emnis 
pag. 3, soll-ers pag. 48; solli-citus pag. 153; solli-curia (in omni 
re curiosa Fest. p. 298); solli- ferr eu-m n. ganz aus Eisen bestehendes 
Geschoss, Eisengeschoss; (solli-) soli-taurilia (solitaurilia hostiarum 
irium diversi gencris immolationem significant, lauri, arielis, verris, 
quod omnes eae solidi integrique corporis, atque harum hostiarum 
omnium inviolati sunt tauri [Hoden], quae pars scilicet laeditur. in 
castratione, Fest. p. 293) = ein Opfer von Opferthieren (mit un- 
verselirten, unverschnittenen Hoden), von Stier, Widder und Eber. 
— sölu-s (Gen. soli Cato ap. Prisc. 694, Dat. solo Or. inscr. 
2627, solae Plaut. Ter.) ganz, so dass nichts hinzu kommt = 
allein, einzig (vgl salvus ganz, so dass nichts fehlt); speciell: 
alleinstehend, allein, verlassen, (von Localitäten) öde, einsam, 
Adv. solum allein, nur, bloss 14), soli-tä-s (selten), soli-tud-o ($n-is) 
f. das Alleinsein, Einsamkeit, Oede, Verlassenheit; solif[at]-ariu-s 
allein(stehend), einsam, einzeln (schon bei Varro r. r. 3. 16. 4), 
Adv. solitarie (Bo&th. ), soli-ta-ti-m (Fronto). 

Aufrecht KZ. I. 120. — Benfey Wzll II. 297. — B. Gl. 414b. — 
Brugman St. IV. 119 f. — Corssen I, 485 ff. B. 42. 288. 313 ff. 519; K2. 
IT. 280. XVIII. 200. — C. E. 374. 540; St. Ia. 251. VI. 272. — F. W. 
195 f. 404. 494; Spr. 374. — Kuhn KZ. I. 515 f. II. 181. — L. Meyer 
KZ. XXIII. 70. — M. Müller Vorl. II. 814. — Spiegel KZ. XIII. 369 f. — 
Schweizer-Sidler KZ. XI. 73. — Bugge KZ. XX. 32f. nimmt die W. sar 
(knüpfen) an für: servare, sarcire, Zend haurva. — 1) B. Gl. 1. c.: nisi 
pertinet ad sakala totus. ejecta syllaba media. — 2) C. V. L 173. 5). — 
Döderlein nr. 472 hält ovis für einen Vocativ wie macte. — 8) C. E. 
374. 573. — Dagegen F. W. 166, Spr. 218: arbh fassen, nehmen, ge- 
winnen. Aehnlich: Kuhn KZ. IV. 114. Lottner KZ. VIIT. 170. 1). Walter 
KZ. ΧΙΙ. 8380; ebenso Sch. W. s. v.: vielleicht von ἀλφαίνω, also eigent- 
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lich ,,Erwerbtum". (Dagegen C. E. 521f.: der Vermuthung von Kuhn 
stellt sich mancherlei entgegen. — 4) Curtius St. VI. 272 und F. W. 
l. c. — Dagegen Brugman St. VII. 345 und Fritzsche St. VI. 319 [ebenso 
C. E. 385] zu svar binden. — 5) C. E. 540: „ganz zu trennen (von 
620-5) ist lat. servare, da uns observare auf ganz andere Führten führt“ 
(Fick? 195). Fick stellt aber l. c. servare zu sar schützen, hüten und 
pg 196 ὅλος eben dahin. — Servare stellt zu ἐρύομαι zweifelnd Pott KZ. 

|. 866, entschieden L. Meyer KZ. XIV. 90 und Klotz W. s. v. — 6) salut 
— sarvat F. W. 1. c. Dagegen Benfey Or. und Occ. II. 521 ff.: salvo-tat, 
salvo- t = salut (beistimmend G. Meyer St. V. 52, vgl. Zend haurvat = 
haurvatat) Wieder anders Corssen B. 288. 519: entweder: *sal-u-ere, 
salu-ti oder: salvo-ti, salu-t. — 7) Ebel KZ. XIV. 78: ein aus t.ent- 
standenes s scheint in salubris ausgefallen. — Ueber das Saffix vgl. 
Savelsberg KZ. XXI. 134 ff: Suffix -vara, lat. -ver, dann -bero, -bra, -bri 
(dagegen Corssen B. 357 f.: bhar bringen ,heilbringend"). — 8) Corssen 
l. c. (Anm. 6). — 9) Anders Froehde KZ. XVIII. 262 und L. Meyer KZ. 
VI 371: zu solum Boden (pg. 1014) „gedrängt, fest, gediegen“. —- 
10) Corssen II. 206. — Dagegen F. W. 486: skar schneiden, spalten; . 
vielleicht statt scil-ec. — Ueber das Suffix vgl. G. Meyer St. 'V. 55. — 
11) F. W. und Spr. l. c.: ganz verfehlt sollus = sarva, denn lv wird 
nie zu U, da Iv im Latein sehr beliebt ist. — Vgl. noch Lottner KZ. 
V. 164 f. — 12) Corssen Ἱ. c. theilt: sol-a-t-iu-m. — Dagegen Brambach 
Hülfsbüchlein: solacium, nicht solatium. — 13) Corssen l. c. und Hehn 
P 284. — 14) Lottner KZ. (Anm. 11). Spiegel KZ. Ἱ. ο. — Anders Pott 

Z. V. 242*): „dass auch solus, cig. ‘für sich’ d. h. allein, vom Pron. 
reflex. ausgehe, ist mir, da es mit den gleichbedeutenden ullus, ollus, 
ille rücksichtlich der Flexion in dieselbe Kategorie gehört, keinen Augen- 
blick zweifelhaft“. 

3) SAR scharren [Grundform svar?]. 
sar. 

cap. — (σαρ je) caipw scharren, fegen, kehren (Fut. σαρώ, 
Aor. ἔ-σηρ- -α) 1): cáp-o-c m. (oago-v n. Hes.) Besen, Kehricht, Aus- 
wurf; oag0-» = σαίΐρω (unatt. und jünger, Lob. Phryn. p. 83), 
σαρώ-τή-ς m. der Fegende, σάρω-σι-ς f. das Fegen u. Β. w., σάρω- 
τρο-ν» -Ogo-v n. Kehrmittel = Besen, σάρω-μαί(τ) n. Kehricht; 
σαρ-μό-ς m., σάρ-μα(τ) n. id. (ceguóg σωρός γῆς, ἄλλοι ψάμμον 
Hes.). — (όαρ-ι- “εντ-ια» σαρ-ι-ιντ-ια» σαρ-ἶ ἔντ-ια) «ἀρ-ῖτα (vgl. Thes. 
Gr. ed. Dindorf), cóp-icca f. die makedon. Lanze?), σαρισσο-φόρο-ς 
maked. Lanzenträger. 

(svar? =) cup. — (συρ Jue) cüpw schleppen, schleifen, fegen 
(Präsens zuerst bei Her. 2. 60 ἆνα-σύρονται und Aristoph. Equ. 527 
παρα-σύρων losreissend, Aor. Pass. bei Sp. ἐ-σύρ-η-ν, ἐ-σύρ-θη-ν) 3), - 
Verbaladj. συρ-τό-ς geschleppt (Schleppkleid Poll 4. 118), Adv. 
σύρ-δην schleppend, fortziehend (Trag.), συρο-µένως (Justin. Mart.); 
σύρ-τη-ς m. Schlepp-, Zieh-seil; συρ-μό-ς m., σύρ-σι-ς f. das Schleppen 
u. 8. w.; σύρ-μα(τ) n. Schleppe, Schleppkleid; Kehricht, Unrath, 
συρµατ-(-τη- c m, -i-w-g f. Mist aus Kehricht, Streu bereitet 
(Theophr. ); συρµ-ά-ς (-ad-og) f. Kehricht (Suid. ) συρ-γαστρο- €, συρ- 
}άστωρ m. Schleppbauch (eine Schlange), ein gemeiner Mensch. 
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(svar? =) cup. — cup-ó-c m. das Zusammengefegte — 
Haufen, Getraidehaufen, Vorrath, Menge, σωρ-εύ-ς m. id. (Suid.), 
coe-ıx0-g vom Haufen, zum H. geh., σωρ-η-δόν haufenweise; σωρ- 
ev-o häufen, σωρευ-τό-ς gehäuft, σώρευ-σι-ς f. das Häufen, owge(F)-ie 
f. id., σώρευ-μα(τ) n. = σωρός; σωρ-ε/-της, σωρ-ἴ-τη-ς m. Gehäuftes, 
(bes.) ein Trugschluss in der Dialektik [συλλογισμὸς σωρείτης Häufel- 
schluss, sorites]*), σωρῖτ-ικό-ς in Form eines sorifes; σωρ-ΐτι-ς 
(τιδ-ος) f. Bein. der Demeter, die Haufen von Aehren, Getreide 
schenkt (Orph. h. 39. 5); σωρο-είδης haufenartig. 

SAT. 

sär-Ire (besser als sarröre, vgl. Fleck. Jahrb. f. Philol. 97 
pg. 212) scharren, behacken, jühen, jäten, sari-tor (för-is) m. Be- 
hacker, Ausjäter, saritor-iu-cs zum Ausjäten geh., saritura, sari- 
ti-ö(n) f. das Behacken, Ausjäten. — sar-cülu-m n. Hacke zum Be- 
arbeiten des Bodens), sarcula-re = sarire, sarcula-ti-o(n) f. = 
saritio; Sarcul-äria Komödie des L. Pomponius (Non. pg. 13. 1). 

. F. W. 494; KZ. XXIL 214. — 1) C. V. I. 805. 12). II. 405. — 
2) So Fick l.c. — Dagegen Ascoli KZ. XVII. 408: σ/-αριθ-]α neben got. 
*svaird, ahd. svért, ags. sveord (= urspr. svardh, srirdh), indem sich 
Wurf- und Schneidewaffen leicht vermengen. — 8) C. V. I. 306. 16). — 
4) Pott KZ. IX. 1183): σαωρείτης verdankt das ε vermuthlich der Form 
σωρεός, wogegen σωρίτης sich aus σωρός erklärt. — 5) Bugge KZ. XX. 
136: mit Schwinden des Charaktervocales i (vgl. lett. ganeklis Viehtrift 
von ganit hüten). — Anders Clemm St. lI. 62: nur latein. W. sarp 
(für.scarp): *sarp-culum, sar-culum. 

1) SARP gleiten, kriechen. — Skr. sarp schleifen, schlei- 
chen, gleiten, kriechen; überhaupt von leiser und vorsichtiger 
Fortbewegung (PW. VII. 804). — W. 1) sar + p.. 

Sarp. 
épr. — ἕρπ-ω kriechen, schleichen, (überh.) sich einherbewegen 

— wandeln, gehen (Impf. é-é£gm-o-v = εἶρπ-ο-ν, Fut. ἐφ-έρψω, 
dor. ép, ἑρψοῦμες Theokr. 5, 45. 18, 40, Aor. εἶρψα Sp.); 
(ἐρπ-τι) Epyı-s f. das Kriechen u. s. w. — St. épre: ἑρπε-τό-ν (üol. 
ὄρπε-το-ν' Theokr. 29. 13) n. kriechendes Thier (é£gz-ró-v Arist. 
nach Eust.), ἑρπετό-ει-ς zum kr. Th. geh., ἔρπετ-ώδης einem kr. 
Th. ähnlich. — St. ἕρπη: (ἑρπή-τοι ἔρπη-τ) ἕρπη-ς (τ-ος) m. ein 
schleichender, um sich fressender Schaden, Hautgeschwür (Med.) 
(ἔρπητ-) ἕἔρπησ-τ-ικό-ς kriechend (τὰ ἔρπ. um sich fressende Ge- 
schwüre, Hippokr.), ἕρπησ-τή-ς, -τήρ (r5o-og) m. — ἐρπετόν, Adj. 
kriechend, ἑρπησ-μό-ς m. das Kriechen (Suid.); ἕρπη-δών (δόν-ος) 
f. id.; ἑρπήν (ῆν-ος) m. — ἕἔρπης (Lex.); &omr-Am f. =  ἑρπετόν. 
— St. épmu: (ἔρπυ-ω) ἑρπύ-ζω = ἔρπω (Hom. nur Part. Prüs. 
ἑρπύξ-ων. -οντα» Imperf. εἴρπυζ-ο-ν Quint. Smyrn. 13. 93, Aor. 
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εἴρπυ-σα Kom.); (ἑρπυσ-τό-ς) ἑρπυστά-ζω id. (Lex. Apoll), ἔρπυσ- 
τ-ικό-ς = ἑρπηστικός, ἔρπυσ-τή-ς, -τήρ (τῆρ-ος) πι. — ἑρπησ-τής, -τήρ, 
ἕρπυ-σ-μό-ς m. = ἑρπησμός, ἔρπυ-σις f. id.; (ἔρπυ-λο, ἔρπυ-λ-ιο) 
ἕρπυλλο-ς m. f. eine rankende Pflanze, Quendel, Feldthymian, /Ay- 
mus serpyllum Linnée; Dem. ἑρπύλλ-ιο-ν n., ἑρπύλλ-ινο-ς von Quendel 
gemacht. 

(αρπη-δών [2] (δόν-ος, ep. auch «Σαρπή-δοντ-ος) m. Sohn des 
Zeus und der Laodameia, Herrscher der Lykier, Bundesgenosse 
der Troer!) — (ὅρπη-κ2) ὅρπηξ, att. ὅρπηξ (ὅρπη-κ-ος), m. Schöss- 
ling, Zweig, Ast [Hom. nur Il. 21. 38]*). — (Skr. sarpís n. zer- 
lassene Butter, Schmalz in flüssigem oder festem Zustande, PW.. 
VII. 811) &Xr-oc* ἔλαιον, στέαρ. εὐθηνία, neben €Aq-oc' βούτυρον. 
Κύπριοι (Hes.)?). 

Sarp. 
serp. — Serp-ére (serp-si, -tu-m) =  ῥέπω; sich unbemerkt 

verbreiten, fortwuchern; Part. serpen-s als Subst. f. (erg. bestia), 
selten m. (erg. draco) = ἐρπετόν, (a) Laus, b) am häufigsten und 
fast ausschliesslich) Schlange; serpent-inu-s zu den Schl. geh., 
schlangenartig, serpent-äria f. (erg. herba) Schlangenkraut; serpenti- 
pes sehlangenfüssig (Ov. tr. 4. 7. 17); serp-ü-la f. kleines Kriech- 
thier, Schlange; serpul-Iu-m (Cato r. r. 73), serpil-lu-m n. = ἔρ- 
πυλλον (dem griech. Worte vielleicht bloss nachgeformt). 

(serp, srep) r&p (vgl. cer-no, cré-vi, sper-no, spr&-vi). — r6p-ére 
(rep-si, -tu-m) = serpéré*), rep-W-li-s kriechend, schleichend (coch- 
leae Sidon.), repti-bili-s kriechen könnend (Bo&th.); Frequ. rep-tä-re, 
replü-lu-s (fus) m., repta-ti-ö(n) f. das Kriechen, repia-bundws = 
reptilis. 

B. Gl. 4148. — Corssen I. 244. 454f. — C. E. 266; C. V. I. 125. 
10). 206. 859. II, 359. 390. — Ebel KZ. IV. 167. — F. W. 196. 496. — 
Förstemann . III. 52. 9). — Kuhn KZ. II. 131 (vgl. goth. sliupa). — 
Schleicher KZ. VII. 223. 18); vgl. ahd. slifu, sleif. — Siegismund St. 
V. 176. — 1) C. E. l.c. — Anknüpfung an die Schlange vermuthet auch 
Stier KZ. XI. 234. 184). — 2) C. E. 1. c. — Anders Savelsberg KZ. XVI. 
358: sarp verschneiden. — 8) Schmidt KZ. XXII. 316. — Hehn Pg. 138: 
rip fett sein. — Gesen. Mon. p. 389: semitisch. — 4) Vgl. noch Savels- 
berg KZ. XVI. 361. — Anders F. W. 166: Zend rap gehen, lit. rep-lóti, 
lett. rap-at kriechen. (Aehnlich Lottner KZ. VIL 188. — Vgl. Klotz 
W. a. v.: serpo kriechen, schleichen, obschon ganz gleichen Stammes mit 
repo, doch in der Bedeutung völlig unterschieden, indem serpo das den 
Zischlaut phonetisch wieder gebende Schleifen beim Kriechen, während 
repo den niedrigen, gebeugten Gang am Boden ausdrückt, daher serpere 
nie von Menschen, dagegen so oft repo. 

2) SARP knüpfen. — W.2) sar (vgl. sarcire pg. 1027) + p. 
(σαρπ, σραπ) par. — ῥάπ-τ-ιω zusammen-nähen, -fügen, (übertr.) 

anspinnen, anzetteln, listig bereiten (Hom. nur Präs. Inf. ῥώπτειν, 
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Imperf. ohne Augım. ῥώπτομεν, Aor. ῥάψε, Inf. ῥάψαι, Med. ῥαψα- 
µένη Arist. Nub. 530, Aor. Pass. ἐῤῥάφη Eur. Bacch. 243, ῥαφῆ- 
ναι Dem. 54. 11, Perf. Pass. ἔῤῥαμ-μαι); ῥαπ-τό- - zusammengenäht, 
geflickt (Od. 24. 228 f. ), zusammengefügt (ἔπεα Pind. N. 2. 2); 
durchnäht, gestickt, ῥαπτ-ικό-ς zum Nähen u. s. w. geschickt, ῥάπ- 
τη-ς m. Flicker, Sticker (Lex.), fem. ῥώπ-τρ-ια (ἠπύτρια, ἀκέστρια 
Lex.); (ῥαπ-τι) ῥάψι-ς f. das Zusammennähen u. s. w., ῥώμ-μα(τ) n. 
das Genähte, der Faden, ῥαμματ-ώδης wie genäht, fadenühnlich. — 
pow-ubó-c (Gdrereo und dé) m. Zusammenfüger des Gesanges [d. h. 
Sünger, welche epische Stoffe, eigene und fremde, vortrugen; ihr 

' Vortrag bezog sich nämlich auf Gedichte, in welchen sich gleich- 
müssig derselbe Vers wiederholte (epische, jamb. Gedichte) Die 
älteren Rhapsoden bildeten eine zahlreiche und geachtete Zunft; 
nach allgemeiner Verbreitung der homer. Gesänge sanken sie immer 
mehr in der Achtung und wurden schon zu Xenophons Zeit als 
unnütze Bänkelsänger betrachtet; Schenkl W. s. v.]. 

ῥαφ. — ῥαφ-ή f. Naht (04. 22. 186), auch die Naht der 
Hirnschale (Her. 9. 83); ῥαφ-εύ-ς m. — danıns, ῥαφε(.;)-ῖο-ν n. 
die Werkstatt des ῥαφεύς! ῥαφ-ί-ς (4-05) f. Nadel (Demin. ῥάφ- 
ιον n. Galen.); ῥαφιδ-εύ- m.  ῥαφεύς, ῥαφιδεύ-ω  ῥάπτω, 
ῥαφιδευ-τό-ς —  ῥαπτός (LXX), ῥαφιδευ-τή-ς m. — ῥαφιδεύς, ῥαφι- 
Üev-v-ixó-c den vorigen betreffend (ἡ 6. τέχνη Schneiderhandwerk). 
— εὐ-ραφ-ής, εὐ-ῤῥαφ-ής (in ep. Form vóó.) wohlgenäht (δοροί 
Od. 2, 354. 380 und sp. Dicht.); κακο-ῤῥαφ-ής Böses anzettelnd 
(Hes. ), κακο-ῤῥαφ-ίη f. Ausdenken schlechter Dinge, Arglist, Hinter- 
list (nur Hom. Il. 15. 16, Od. 22. 26, Pl. -ίῃσι Od. 2. 236). 

Bugge KZ. XX. 32. — Froehde KZ. XXII. 267. — L. Meyer KZ. 
XV. 26. 39. — C. V. 1. 229. 237. 1I. 327. — C. V. 1. c: ,,Bugge's Er- 
klärung scheint mir noch nicht über allen Zweifel hinaus festgestellt zu 
sein‘; ferner: ,Bugge's Vermuthung, ῥάπτω entspreche dhrchaus dem 
lat. sarc-io, stehe also für σραπ-ω, mit z — c, ist schwer zu erhürten". 

SAY ehren, scheuen. — Skr. sev [wohl = sa-sav] bei 
Jemand verweilen = Jemand Dienste leisten, aufwarten, seine 
Achtung, Unterthänigkeit u. s. w. bezeugen, es mit Jemand halten 
(PW, VII. 1189). 

(sav = σε) cef. 
ceß-w verehren, ehren, scheuen; «έβ-ο-μαι sich scheuen, sich 

schämen; verehren, anbeten (Hom. nur Präs. 2. Pl. σέβ-ε-σθε Il. 
4. 242, Aor. Pass. ἐ-σέφ-θη-ν Soph. fr. 175, Med. σέψα-σθαι Hes., 
Fut. σεβ. -ή-σε-σθαι Diog. L. 7. 120); Verbaladj. σεπ-τό-ς (Aesch. 
Prom. 812 D.), σεπτ-ικό-ς zur Verehrung geh., verehrend (Sp.); σεπτ- 
εὖ-ω =  σέβοµαι (Hes.); «έβ-ἄς n. poet. (nur Nom. Voc. Acc. Sg.) 
ehrfurehtsvolle Scheu, Ehrfurcht, Staunen, Bewunderung; σεβ-ες: 

[ue We EL 
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ἄ-σεβ-ής die Götter nicht ehrend, gottlos, ἀ-σέβε[σ]-ια f. Gottlosig- 
keit; εὐ-σεβ-ής gottesfürchtig, fromm, εὐσέβε[σ]-ια f. Gottesfurcht, 
Frömmigkeit; o£f-sgog' εὐσεβής, δίκαιος (Hes.). — «εεβ-ά-ζομαι 
sich scheuen (nur Aor. 3. Sg. σεβά-σσα-το Il. 6, 167. 417), bei 
Sp. = σέβοµαι; σεβα-σ-τό-ς verehrt, zu verehren, (d. h. auch) heilig, 
göttlich (augustus), σεβαστ-ικό-ς ehrfurchtsvoll; σεβαστ-εύ-ω — σεβα- 
ζομαι (Sp.), Zeßeore(F)-iov n. Tempel, Heiligthum des Augustus; 
(σεβασ-τι, -σε) σέβασι-ς f. — σέβας (Sp.), σεβα-σ-μό-ς m. id., σεβασ- 
μο-σύνη f. Ehrwürdigkeit, Heiligkeit, σεβάσμ-ιο-ς verehrungswürdig, 
σεβασµιό-τη-ς (τητ-ος) f. — σεβασμοσύνη, σέβα-σ-μα(τ) n. Verehrtes, 
Gegenstand der Verehrung. — σεβ-ίζω = σεβάζομαι, σεβι-ᾷ-τό-ς 
= σεβαστός (Hes.). — (σεβ-νο) ceu-vö-c ehrwürdig, verehrt, heilig 
(euphemistisch: σεμναὶ Θεαί die Eumeniden), σεµ-νό-τη-ς (τητ-ος) f. 
Ehrwürdigkeit, Heiligkeit, Würde; osuvo-w ehrwürdig u. s.w. machen, 
erhabener machen —- ausschmücken, übertreiben (Her.), σέµνω-μα(τ) 
n. Würde, Schmuck (Epik. bei D. L. 9. 77); σεμν-ύνω = σεµνόω, 
Med. sich brüsten, rühmen; oeuv-e(F)-io-v n. ehrwürdiger Ort, Heilig- 
thum; σεµνο-ειδής = σεµνός (Sp.). 

SeV. 

(St. sev-o, vgl. umbr. Adj. sevo, Adv. sevo-m fromm, sev-es) 
ΒΟΥ-6Υ-11-8 (vgl. dec-ös, dec-or-us pag. 333) würdevoll, ernst, streng, 

' gewissenhaft (ut fere idem sit ac csuvog seu venerabilis Voss E. M. 
pg. 469) (Adv. sever-e, -Mer), Severu-s róm. Bein., severi-ta-s (tàtis) 
f., (selten) severi-tu-d-o (ín-is) f. Ernst, Strenge, Ernsthaftigkeit; 
ad-severare Ernst machen, mit Ernst handeln, reden, behaupten; 
per-severäre streng verharren, ausdauern, standhaft fortsetzen. — 
(*sever-iu-s, *sevr-iu-s, vgl. φίλ-ο-ς, φίλ-ιο-ϱ) S6r-iU-S ernst, ernst- 
haft, als Subst. n. ernstes Ding, ernste Sache (Adv. serie, serio), 
serie-ta-s (lati-s) f, Ernsthaftigkeit (Sp.). ' 

B. Gl. 424b. — C. E. 580. 576 (vgl. Roscher St. III. 142, Schmidt 
KZ. XIX. 275). — Pott L' 124. — Savelsberg KZ. XXI. 141. 157 f. — 
Sch. W. s. v. — Benfey KZ. VII. 56: sap sich anschliessen, σέβομαι 
mit Herabsenkung des z zu fl. — Brugman St. IV. 156. 71): σέβοµαι 
non prorsus certae originis. — Froehde KZ. XXIII. 311 f.: Ἐσεξεγ-νό-ς, 
*geß-v0-5, σεµ-νό-ς; vgl. goth. svikns ἀγνός, sviknitha ἀγνεία. — Walter 
KZ. XI. 429: sag: σέβ-οµαε, *"segv-eru-s, sev-eru-s urspr. gescheut, ge- 
fürchtet. — Klotz W. s. v.: severus Steigung von verus(!) und Stamm zu 
serius, zusammengezogen aus severius. — Corssen I. 463 f. und F. W. 
390. 1080 zu star wägen: (Corssen) gewichtig — wichtig, bedeutungs- 
voll, ernst; (Fick) svaria gravis. 

88Y8, SYA& eigen (reflexiv-possessives Pronomen) = sa 
(pag. 971) + va. — Skr. svä& 1) Adj. eigen (mein, dein, sein 
u. & w.), 2) m. ein Eigener, Angehöriger; Pl. die Eigenen, Sei- 
nigen, Freunde, 3) die eigene Person, das Selbst, das Ich, 4) n. das 
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Eigene, Eigenthum, Besitz (PW. VII. 1411). — Zend hava eigen; 
hva sein, ihr; selbst; lit. sava sein, ihr; eigen. 

cefo, «ο. 
(c&Fo) ἑό-ς, &j, &0-v ion., ep. (Il. Od. 93mal); (oo) ὅ-ς, ἤ, 

0-v sein, ihr; cpó-c ihr (J zu @ verhärtet, stets auf einen Pl. 
bezogen, nur Theogn. 712 in singul. Bedeutung) [σφέο-ς Apoll Rh. 
1. 172]. — Personalpron. der 3. Person (ofe, fe) €, (ofs ver- 
hürtet zu) cpe!): Sing. Gen. s-Jo, ἔ-ο, εὖ, ov, ἔ-θεν; Dat. £oi, ol; 
Acc. &, & Dual. Nom. Acc. σφω-έ; Gen. Dat σφω-ῖν. Plur. 
Nom. ὄφε-ες == Ogtig; Gen. σφεί-ων, σφέ-ων, σφών; Dat. σφε-σι 
[dann ε zu κ erweicht] σφί-σήν), ogí(v); Acc. σφεῖ-ας, σφέ-ας, σφᾶς, 
σφάς, σφέ, neuion. n. σφέ-α [syrak. we, ψέων, ψίν, we; lesb: Kol. 
ἄ-σφε, &-ope]. — εφέ-τερο-ς, Pron. Poss. der 3. Pl.: ihr, ihrig; Adj. 
der 3. Sg.: sein, seinig (ungewöhnlich statt ὑμέτερος, ἐμός, σός, 
ἡμέτερος); σφετερίζω sich zueignen, anmaassen, σφετερι-σ-τή-ς m. 
der sich Zueignende, σφετερι-σ-μό-ς m. das sich Zueignen. — (svä, 
goth. sva, ση, 6g) pr Instrum. (vgl. lakon. φίν statt cgív) 
urspr. Selbst — wie (vgl von dem der Mutter &hnlichen Kinde: 
es ist wie die Mutter selbst) (Il. 2, 144. 14, 499: φἠ κύματα — 
ὡς κύματα, gr κώδειαν)"). — (sva-i Local, das Reflexiv. für das 
Relat. gebraucht) (vgl. osk. svaé, umbr. contr. sve, oft, Fe) el, 
ep. dor. auch ai [bei Hom. stets mit xé: ab xs, aL xtv, nie aber: 
αἱ ἄν] wenn, wofern; (synonym mit ὅτι) dass; (indir. Fragewort) 
ob; (nach Verben des Zweifels) ob nicht e si (directes Frage- 
wort im N. T.)?); Baíxev. Κρῆτες (= εἴ xsv) Hes.; ἐπ-εί s. pag. 36. 
— (oFfe-ra) ἕ-τη-ς, elisch «Γέ-τα-ς; m., nur Pl. ἔται die Angehörigen, 
Freunde, Anhänger (πολῖται, ἑταῖροι, συνήθεις Apoll. lex.; Sg. nur 
οὔτε δῆμος οὔτ᾽ ἔτης avro Aesch. frg. 312). — (oFfere-g0) ἕ-τα-ρο-ς, 
(ep. und ältere Form), (σ/εταρ-ιο) ἑταῖρο-ς m. Gefährte, Genosse, 
Gehilfe, Begleiter“) [beide Formen wechseln bei Homer nach Vers- 
bedarf], (im maked. Heere: Pl. Gardereiter; πεζ-έταιροι Leibwache 
aus erlesenem Fussvolk); fem. ion. ep. ragen, ἑταίρη» att. ἑταίρα Ge- 
liebte, Hetäre, Demin. &ae-i-s (lö-05), ἕταιρ-ίδ-ιο-ν} ἔταιρ-εῖο-ς, 
ion. -rio-g, ἔταιρ-ικό-ς den Gefährten u.s. w. betreffend (Zeus Vor- 
steher der Genossenschaften, ἑταιρίδεια n. Pl. dessen Fest in Magne- 
sia); ἑταιρ-εία, -ία, ion. -nln, f. Genossenschaft, bes. zu polit. Zwecken, 
Hetürie, Klub; ἑταιρειώ-τη-ς m. Mitglied einer Hetärie (Sp.); ἔταιρ- 
ίζω. ep. ἑταρίζω. Geführte, Genosse sein, Med. sich zum G. machen, 
sich zugesellen (Hom. nur Il. 13, 456. 24, 335), Buhlerin sein, 
ἔταιρι-σ-τή-ς m. Hurer (Poll. 6. 41), fem. ἑταιρίό-τρ-ια, ἔταιρι-σ-μό-ς 
m. Buhlerei; (ἑταιρέω) ἑταίρη-σι-ς f. id.; ἔταιρ-εύ-ο-μαι = ἑταιρίζω, 
Erosge(F)-io-v n. Bordell (Schol Ar. Equ. 873); Ereipo-svvo-g be- 
freundet (Arat. 86). — (Skr. sva-tas Adv. aus sich selbst, von 
sich aus, von selbst, vom Eigenen PW. VII. 1420) ἐ-τός (vgl. 
&x-tog, ἐν-τός) von selbst, aus sich selbst, daher ovx ἑτός nicht 



— 1085 — 

von selbst, nicht ohne Grund, nicht umsonst; ἐτώςιος (vgl. Frog, 
ἐτήσιος) vergeblich, ohne Erfolg, eitel?). — (sva-ja, oFe-jo-s, ofFe- 
0jo-c, σε-διο-ς» «ε-διο-ς; [dann ε zu ı: vgl. σφε, σφί-σι, ἐς, ἴσ-θι] 
Σί-διο-ς herakl. Tafeln) ἴ-διο-ς eigen, eigenthümlich, den Einzelnen 
betreffend (Hom. nur Od. 3, 82. 4, 314), als Adv. idie privatim, 
für sich (Ggs. Önuoole, ποινῇ): ἐδ-ικό-ς id. (Sp.); ἠδιό-τη-ς (τητ-ος) 

'f. Eigenheit, Eigenthümlichkeit (grammat.: eigenth. Bedeutung); 
(010-o eigen machen, zueignen, ὑδίω-σι-ς f. das Betreffen des Ein- 
zelnen (Ggs. κοινωνία), ἰδίω-μαίτ) n. das Angeeignete, Eigenthüm- 
lichkeit, besondere Beschaffenheit Cg eigenth. Ausdrucks- 
weise); ἰδιώ-τη-ς m. Privatmann (im Ggs. des Staatsmannes); 
daher: der unbedeutende, gemeine Mann (auch: der gemeine Sol. 
dat); der in Etwas unerfahrene Mann == Laie, Stümper, Pfuscher, 
bes. der der Dichtkunst Unkundige, Prosaist (Adj. id. βίος Privat- 
leben, ὄχλος Handlanger im Ggs. zum Künstler); femin. ldıö-n-s 
(τιδ-ος); ἰἴδιωτ-ικό-ς den Privatmann betreffend; unwissend, un- 
erfahren, kunstlos, (vom Ausdrucke) gemein; ldımr-ev-w ein ἐδιώ- 
της sein, ἐδιωτεί(ν:)-ία f. das Leben eines Privatmannes; Mangel an 
Bildung; ἰἴδιωτ-ίζω in die gemeine Sprache verwandeln (Eust.), 
ἔδιωτι-ό-μό-ς πι. das Leben und bes. die Sprachweise des gemeinen 
Mannes; ἰδιά-ζω abgesondert, allein, für sich sein, von eigenth. 
Art sein, (Med. sich etwas aneignen), Adv. ldıafovros, ἴδια-σ-τή-ς 
m. der für sich Lebende (D. L. 1. 25), ἰἴδια-σ-μό-ς m. Eigenthüm- 
lichkeit, Sonderbarkeit, ἰδία-σις f. id. 

(sva-ja, a-Fs-jo , σφε-ο, Gq&j-Ao, σφε-ἴλο, ὄφ-ιλο; ε ausgestossen, 
vgl. oplv, ἡμῖν, ἡμίν) φ-ίλο-ς (bei Homer) eigen, woran man ge- 
wöhnt ist, woran man hängt (φίλον qvoo, Φίλα γούνατα, φίλα εἴ- 
were); dann: lieb, werth, theuer, befreundet, angenehm (vgl. den- 
selben Gebrauch von Skr. prüá PW. IV. 1160); Subst. Freund, 
Freundin; poet. (doch selten) freundlich; freundschaftlich, hold) 
[φῖλο-ς, aber in φίλε in der 1. Arsis auch : Il. 4, 155. 5, 359. 
21, 308]; φίλη f. Freundin, Geliebte; Φίλα Gemalin Philipp II. 
und andere makedonische Frauen; «Φίλα, Din häufiger Frauen- 
name zu Athen’); Adv. φίλως (Hom. nur Il. 4. 347 und. bei 
Ameis-Hentze auch Od. 19. 461 — mit Liebe, gern; dann ein- 
zeln poet.); [Compar. Superl. a) φιλ-ίων nur Od. 19, 351. 24, 268, 
φίλ-ιστο-ς Soph. Ai. 829; b) φίλ-τερο-ς Il. oft, φίλ-τατο-ς Hom., 
Trag., Prosa; c) φιλ-α(-τερο-ς» -τατο-ς; d) φιλῶ-τερο-ς Xen. Mem. 3. 
11. 18, φιλώ-τατο-ς Sp.]; φίλ-ιο-ς freundschaftlich gesinnt, befreundet, 
φιλ-ία f. Liebe, Freundschaft, Gunst, Huld, φιλιά-ζω Freund sein, 
Fr. werden (LXX); qui4xó-; dem Freunde geh., geziemend, eigen, 
freundschaftlich, freundlich; φιλό-τη-ς (τητ-ος) f. φιλία; (bes.) 
Gastfreundschaft; (auch) Geschlechtsliebe, Liebesgenuss, (φιλοτητ-ιο) 
φιλοτήσ-ιο-ς zur Liebe u. Β. w. geh. (ἔργα Liebeswerke, Liebes- 
genuss); φίλ-τρο-ν n. Liebesmittel, Liebeszauber; Anreiz, Antrieb. — 
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φιλ-έ-ω (iol. φίληµι, böot. φίλειμι) urspr. jemand als einen von den 
Eigenen betrachten, behandeln = lieben, lieb haben; freundlich, 
liebreich behandeln, liebevoll aufnehmen; (Med. nur im ep. Aor.) 
lieben (wie Act, nur von Göttern); liebkosen, herzen, ktissen; 
gern thun, gewöhnlich thun (St. φιλ: Aor. ἐ φέλ-ατο Il. 5. 61, 
φίλ-ατο ll. 20. 804 [passivisch Ap. Rhod. 3. 66], Imper. φῖλ-αι 
Il. 5, 117. 10, 280, Conj. 3. Pl. φίλ-ω-νται h. Cer. 117; ganz 
spät, byzant., Perf. πέ φιλ-μαι; St. φιλε: ep. Präsens Inf. φιλή- 
µεναι Il. 22. 265, Opt. 3. Sg. φιλέοι, φιλοίη, Conj. 3. Sg. φιλέ-ῃσι 
Od. 15. 70, 2. Sg. φίλη: σθα Sappho fr. 22; Iterativ des Imperf. 
gıll-s-0x8 5; Fut. φιλή-σω, Inf. φιλη-σέ-μεν Od. 4. 171, Med. φιλή- 
σο-μαι mit pass. Bedeutung; Aor. Pass. 3. Pl. dor. ep. φίλη-θεν) ὃ): 
Verbalad;. φιλη-τό-ς geliebt, liebenswürdig (Arist. Eth. 8. 2), φιλητ- 
ıx0-s zum Lieben, Küssen geh., geneigt (Sp.); plan-oı-g f. das 
Lieben (Arist. Eth.), φίλη-τρο-ν n. Liebeshandel, φιλή-τωρ (τορ-ος) 
m. Liebhaber bei den Kretern (fem. bei Aesch. Ag. 1446 D.), 
φίλη-μα(τ) n. Kuss, Demin. φιληµάτ-ιο-ν; φιλή-μων (uov-og) nur als 
Personenn., φιλημο[ν]σύνη = φιλία (Theogn. 284); φιλό-ω zum 
Freunde machen, befreunden (Sp.); (von φίλ-ιο-ς) φιλιό-ω id., Pass. 
Freund werden, φιλιωτ-ικό-ς befreundend (Theol. arithm.), ᾽φιλίω- 
σις f. Befreundung (Schol. Eur. Phoen. 378), φιλιω-τή-ς m. der 
Befreundende (Suid.). — ΦΙλο-: φιλ-άνθρωπος menschen-liebend, 
freundlich, φιλό-βιβλος Bücher liebend, φιλό-γυνος Weiber liebend, 
φιλό-δωρος gern schenkend, freigebig, φιλ-έλλην Hellenenfreund, 
φιλό-ζωος das Leben’ liebend, Φ/λ-ιππο-ς Pferdeliebhaber (maked. 
Βίλιππος), specieller: Liebhaber der Reiterei (ή ἵππος) 5); φιλό- 
λογος die Rede liebend, Redefreund; (bes.) Reden über wissenschaftl. 
Gegenstände liebend d.h. der wissensch. Gebildete, in der Litte- 
‘ratur Bewanderte, Gelehrte; der Name φιλόλογος — gründlicher 
Kenner der griech. Sprache und Litteratur rührt vom Alexandriner 
Eratosthenes her (philologi appellationem assumpsisse videtur [näm- 
lich der róm. Grammatiker Attejus] quia sicut Eratosthenes, qui 
primus hoc cognomen sibi vindicavit, multiplici variaque doctrina 
censebatur, Sueton, de ill. gramm. 10); φιλό-σοφος der geistige 
Fertigkeiten und Kenntnisse Liebende; (bes.) der nach Weisheit 
Strebende, Freund der Weisheit, Philosoph (so nannte sich zuerst 
Pythagoras aus Bescheidenheit statt σοφός, vgl. Diog. Latrt. 
prooem. 12); dann Bezeichnung desjenigen, der das Wesen der 
Dinge zum Gegenstande seiner Forschung macht (Adv. φιλοσόφως 
nach Art eines Ph., eines Ph. würdig) u. e. w. 

80YO, 8YO. 
Altlat. sovo-s, SUU-8 --- £ó-; pag. 1034 (altl. sovo Abl., Pl 

Gen. sovom, Dat. Abl. soveis, Dat. Sg. suco; sis = suis Enn. 
Ann. v. 150 V., sos = suos Fest. p. 301, sam = suam id. p. 47; 
Gen. Pl. suüm Ter. Ad, 3. 3..57); Pron. reflex. der 3. Person im 
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Sg. und Pl: sui, sibi, se (vgl Pron.-Stamm ma pag. 647, tva 
pag. 318) — swe-re eigen haben, gewohnt sein, pflegen (Lucr. 
1, 55. 302. 4, 370); Inchoat. sue-se-ére sich gewöhnen (Tac. 
a. 2. 44, Auson. ep. 16. 92), Perf. sue-vi = suere, Part. sue-tu-s 
gewöhnt, gewöhnlich;' swe[ti]-tu-d-o (in-is) f. Gewöhnung (Paulin. 
Pell. Euchar. 179. 271); ad-, con-, in-suescere = suescere, de- 
suescere entwóhnen; con-suetudo f. = suetudo (gebräuchlicher als 
suetudo); assuc-, consue-facére = gewohnt machen, desue-facére ent- 
wöhnen (vgl. pag. 382); man-suescere (= manui suescere, s. Paul. 
D. p. 132. 3, Quinet. declam. 260) sich an die Hand gewühnen, 
zahm werden, entwildern; (act.) an die Hand gewöhnen, zähmen, 
mildern; (Part. als Adj.) mansue-tu-s gezähmt, gemildert, sanft, ge- 
lassen, Nbf. mansue-s ei -is oder él-is; vgl. damnatus, damnas), 
mansue[ti|-tu-d-o (in-is) f. das Gezähmtsein, Zahmheit, Sanftmuth, 
Gelassenheit, mansue-facere = act. mansuescere; mansue-ta-re (Vulg.) 
zühmen, bändigen, mansuet-äriu-s m. Thierbändiger (Lamprid., 
Firmie.). — sua-d (vgl. φή pg. 1034) selbst — so (,,svad ted", idem 
[d. i. Messala] ait esse „sic te^ Fest. p. 851)!9); (sua-d, sva-d) se-d 
(se-L erst seit dem 8. Jahrh. der Stadt, früher stets sed, Ritschl 
Mon. epigr. tr. pg. IV) Abl. des Pron. reflex. — durch sich selbst, 
für sich abgesondert, für sich betrachtet'?): a) Conjunction: (con- 
tinuativ) aber, allein (δέ), aber auch, doch; (advers.) jedoch aber, 
aber freilich, aber doch; (disjunctiv) sondern (alla); b) altl. 
Prüpos. mit Abl: ohne, sonder (sed fraude Inser., se fraude eslo 
XII tabb. ap. Cic. legg. 2. 24, Gell. 20. 1. 49); sed- (vor Voca- 
len), se- (vor Conson.): séd-itio (pag. 81); se-mita (pag. 726); se- 
ducere abseits führen, sondern, trennen; sejungere, se-ponere, se- 
vocare u. 8. w. — (sva-i, sve-i) sei ausschliesslich in der Gracchen- 
zeit, SY = e (pag. 1034); sei-ne (altl.), (si-ne) SI-ne wenn nicht 
— da nicht, so nicht; (daher) geschieden, gesondert von, ohne; 
né-si (mesi pro sine positum est in lege dedicationis arae Dianae 
Aventinensis, Fest. p. 165. 26); (ni-si) nY-Si wenn nicht, wo nicht, 
wofern nicht, ausser, ausser wenn; sei-ve, si-ve s. pag. 890; qua- 
sei (Tab. Bant. v. 10. Or. inser. 2488), quà-si (Luer. 2, 291. 5, 
728), quä-si als wenn, wie wenn, als ob, gleichwie, gleichsam; 
(übertr.) ungefähr, beinahe, fast. 

Allen St. III. 224. 997. 247. 251. — Aufrecht KZ. I. 287 *) — B. 

Gl. 4372; vgl Gr. 11. 126. — Bugge KZ. XX. 41 ff. — Cauer St. VII. 
109 f. — Corssen I. 334f. 363. 368. 777f. II. 54f. 681. B. 507. KZ. XVI. 
30. — C. E. 396. 560. 617; C. St. IV. 484. VI. 426 f. — Ebel KZ. V. 
69f. VI. 209. — F. W. 196. 219 f. 494. — Fritsch St. VI. 191 f. — 

Froehde KZ. XII. 160, — Kuhn KZ. IV. 24. — Lottner KZ. VII. 188. — 
Meister St. 1V. 891. 403 ff. — Miklosich Lex. p. 828 s. v.: δυο]. — 
M. Müller KZ. XVIII. 212. — Pott KZ. V. 9493). — Renner St. Ia. 150. 
— Sehweizer-Sidler KZ. ΠΠ. 357 f. 375. ΠΠ. 890 f. — Sonne KZ. XII. 
870f. — Windisch St. IR 329 £f, 349. 366; KB. VIII. 47. - Zeyss KZ. 
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XVI. 375. — 1) Anders F. W. 402: sabha selbst, eigen (nicht sta), da 
urspr. v nie durch  repräsentirt wird. Kuhn KZ. IV. 16: sva, one, 
ope. — 2) Vgl.: Bugge KZ. ]. ο. Curtius F KZ. II. 76 £.; Studien VI. 427. 
Schweizer K7. ΠΠ. 394. Sonne KZ, XII. 276. Sch. W. s. v. — Anders 
FW. 138: bha Partikel, dient zur Versicherung und Verstärkung. — Da- 
gegen Savelsberg Dig. pg. 30 und KZ. VIII. 407 f. X. 76: cz fn; ein 
vom Helativ gebildetes Adverb [das Rel. hatte urspr. N — Ganz 
eigenthümlich Voss Anm. zu Il. pg. 39: urspr. Substant. von φάω der 
Schein (vgl. instar). — 8) Schweizer - Sidler kz. ΧΙ. 74. zweifelt: „ob el 
— sı, osk. srai, ist uns nicht ausgemacht." — 4) Anders Froehde KZ. 
XII. 159: sv adh, £9, £r (vgl. χιτώῶν zu χιθών), ἑτ-αρ (Neutralstamm). — 
Noch anders Walter KZ. X. 202: *sa-tar (vgl. Skr. an-tár, prá-tár), gräco- 
ital. sa-tero = ἕ-ταρ-/ο. — 5) Ebel KZ. 1l. c. und Sch. W. sa. v. — Anders 
Autenr. bei Ameis Anh. zur Od. 22. 256: va wehen, va-t, Fe-ru-s, also 
== ἀνεμῶώλιος windig. — Döderlein nr. 261 zu αὕτως (abgeschwächt aus 
αὐταύσιος). — 6) C. E. 251; C. St. VI. 425 ff. — Aehnlich Bugge KZ. 1l. c.: 
sva eigen: sva ino, oJ ivo, givo, φίλο, vgl nik λίκνον u. 8. w. oder: 
σφε + ιλο, vgl. ὀργή ὀργίλος, ναύτης vavıllog. — Anders B. Gl. 257 £.: 
pri exhilarare, amare, φίλος, φιλέω, ut videtur, litteris transpositis, qui 

gli, cum A pro o. Beistimmend Kuhn KZ. V. 990. — Dagegen Fick 
KZ XVIII. 416£.: bhu pflegen, fördern; bhavila günstig, hold = peFılos, 
gyıfılos, gfilos. — 7) Fick KZ. XXII. 935. — 8) C. V. I. 38. 50. 68. 
362. 375. 378. 17). 11. 92. 381. — 9) Fick KZ. XXII 224f. — 10) Auf- 
recht K7. Ἱ. c. — 11) Vgl. M. Müller Vorl. II. 268. — Zeyss KZ. 1l. c.: 
urspr. Form sedum = se-dwm (Charis. p. 87. P., Mur. Vict. p. 2458 P) 
wie haud-dum, ne-dum τι. 8. w.; vgl. nihilum nihil, ne oinum non, doni- 
cum donec, 

- —À M —Á— a —— - 

sava heil — Vgl. umbr. sevo omnis. 
caFo. — (caJo-c) εάο-ς (nur im Compar. σαώ-τερο-ς Il. 1. 32), 

cóo-c Hom. Herod., «ῶο-ς, cW-c, heil, gesund, unverletzt, wohl- 
erhalten, sicher, gewiss (σῶ-ς m. f., σῶ-ν n., Hom. nur Nom. und 
Acc. Sg. σῶ-ς, σῶ-ν, att. noch Acc. Pl. σῶς, n. oà; Fem. o& Ari- 
stoph.; σῶο-ς in den Formen: 0080-5, σῶοι, σώα, σώαι, σῶα). --- caó-w 
erhalten, bewahren, schützen, retten, erretten (Homer: Imper. Act. 
[σάο-ε, σῶ] σάω Od. 13, 230. 17, 595 [vgl ναιεάωσα]. Imperf. 
[σάο-ε; σου, oo) σά-ω Il. 16, 363. 21, 238, Fut. σαώ-σω; Aor. 
8-000-00, σάω-σα; Fut. σάω-σο-μαι;. Aor. P. ἐ-σαῶ-θη-νι σαώθη auch 
Pind. P, 4. 161); σαώ-τη-ς, σαω-τήρ (τῆρ-ος) m. — σωτήρ (unten), 
Fem. σάω-τι-ς (τιδ-ος), Σαῶ(οῦς) f. eine Nereide (Hes. Th. 243), 
welche die Seefahrer heil davon kommen lässt!), σαοσ/-μβροτος 
Menschen rettend (Hes.). — εἰώ-ώ, (σω-ιζω, eoo sowohl Handsehr. 
als Inschr., doch in den Ausgaben meist) cW-Zw = σαόω (Homer: 
Part. Prüs. 0@-o-vres Od. 9. 430, Conj. 2. 3. Sg. verkürzt 00-75; 
σό-ῃ ll. 9, 681. 424, 3. Pl. σό-ωσι Il. 9. 393; Imperf. σώ-ε-σχ-ο-ν 
Il. 8. 363; Fut. 69-60; Aor. ἐ-σώ-θη-ν, zuerst Her. 4. 97, Perf. 
σέ-σω- σ-μαι erst Aesch. Sept. 820, σέ-σω-μαι); ‚(owFa-saı) σωγά. σαι 
σῶσαι (Hes.); σωάδδει παρατηρεῖ (id. ); σω-ννύω (Deinolochos, Bek- 
kers Anekd. p. 114); Verbaladj. σω-σ-τό-ς gerettet, erhalten (Sp.); 
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ἄ-σω-το-ς nicht heilsam, heillos (τοὺς ἀκρατεῖς καὶ eis ἀκολασίαν 
δαπανηροὺς ἀσώτους καλοῦμεν Arist. Eth. Nik. 4. 1); σωστ-εό-ς er- 
rettbar, erhaltbar (Eur. Herc. f. 1385), owor-ıxög was retten, er- 
halten kann; σω-τήρ (τῆρ-ος) m. Retter, Erhalter, Befreier, Be- 
glücker, Fem. (σω-τερ-ια) σώτειρα; σωτήρ-ιο-ς rettend u. 8. w. (τὸ o. 
Dankopfer für die Errettung; in Smyrna der öffentl. Abtritt τὸ σ.), 
σωτήρ-μκό-ς id. (Sp.); σωτηρ-ία (σαωτηρία Hes.) f. Stellung, Erhaltung 
u. 8. W., σωτηριακό-ν n. Kosten des Leichenbegängnisses (Hes.); 
σῶ-σ-τρο-ν n. Belohnung für die Erhaltung, Rettung, auch = τὰ 
σωτήρια. — CW-Ko-c kräftig, stark, integer (nur Il. 20. 72 σῶκος 
ἐριούνιος Ἑρμῆς); σωκέ-ω Kraft haben, vermögen (Aesch. Eum. 36. 
Soph. El. 118) — σα = σαυ: (maked.) σαυ-τορ-ία = σωτηρία; 
böot. «Σαύμειλος, Σαυκράτειος"). 

sava, Sav. — (sav-no) SÄ-MU-8 heil, wohl, gesund, munter, 
geistig gesund, vernünftig (sanum = sanus-ne Plaut.); Adv. säne 
in gesundem Zustande (saxe sarteque Libri aug. ap. Char. p. 195 £.), 
mit guter Besinnung, vernünftig; (allgemein) wohl, in der That, 
fürwahr, wahrhaftig, wirklich; ungemein, überaus; (in Concessiv- 
sätzen) wohl, freilich, allerdings (saniter vernünftig Afran. ap. 
Non. p. 515. 22); sani-ta-s (tatis) f. Gesundheit, gesunder Zustand, 
Vernünftigkeit, Besonnenheit; sana-re heilen, gesund machen, wie- 
der herstellen, verbessern; Part. sana-tu-s; (sana-t-) Sana -t-es (dicti 
sunt, qui supra, infraque Homam habitaverunt, quod nomen his fuil, 
quia, cum defecissens a Romanis, brevi post redierunt in amicitiam 
quasi sanata menle. Itaque in XII cautum est, ut idem juris esset 
Sanatibus quod forctibus, id est, bonis, αἱ qui nunc defecerant. a 
populo Rom., Fest. p. 348. 10)°); sanat-ivu-s zur Heilung dienend 
(Boéth.), sana-tor m. Heiler (Paulin. Nol), sana-ti-o(n) f. Heilung, 
sanà-bili-s heilbar; Inchoat. sane-sc-ére heil, gesund werden; in-sanus 
(geistig ungesund =) unsinnig, rasend; ungeheuer gross, rasend 
gross; ve-sanu-s pg. 372. — SOS-pe-8 pg. 448. 

Brugman St. IV. 155. 41). — 6. E. 382; C. V, I. 166. 41). 316. 1I. 
372 f. — F. W. 495; KZ. XXII. 214. — Mangold St. VI. 198 ff. — Meister 
St. IV. 398. — J. Schmidt KZ. XXIII. 996. — Benfey Wzll. I. 360: σαόω 
—= Skr. sahya. Dagegen Pictet KZ. V. 38: mit wenig Wahrscheinlichkeit, 
da sonst y = h nicht leicht abfällt. — Derselbe l. c. W. sw stillare, 
libare. — Pott KZ. VI. 856: Skr. sa- zusammen, in seiner Ganzheit und 
Integrität (σώζω, sanus) — 1) Pott KZ. VI. 272. — 2) Vgl. Gelbke St. 
II. 24. — 3) Vgl. Corsesen II. 691. N. 257. 

savja, skavja link. — Skr. savjá 1) Adj. link, widrig, 
2) m. der linke Arm, die linke Hand (PW. VII. 847); Zend harja 
id.; ksl. $uj link, $ujca die Linke; nhd. schief, ndd. scheef. 

ckaFio. — εκαιό-ς link, abendlich, westlich (weil der griech. 
Vogelschauer sein Gesicht gegen Norden kehrte); (von links her 
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fliegende Vögel bedeuteten Unglück, daher) Unglück verktindend, 
ungünstig, widrig; linkisch, ungeschickt, plump, dumm (σκαιός᾽ 
δύσκολος» πολδηρός» κακός, µωρός. ἀπαίδευτος, ἀμαθής, ἀπάνθρωπος, 
ἄδικος, T τραχύς, σκληρός, ἐπαχθής, ταραχώδης, ἀριστερός Hes.); 
Σκαιαὶ πύλαι (ohne πύλαι Il. 3. 263) das skäische Thor, an der 
Westseite der Stadt Troia, Westthor [war das Hauptthor nach dem 
griech. Lager hin und das einzige, das bei Hom. namentlich er- 
wähnt wird]'); σκαιό-θεν von links her (Suid.); σκαιό-τη-ς (τητ-ος), 
ὅχαιο-σύνη f. linkisches Wesen, Ungeschicklichkeit, Dummheit, 
σχαι-ώδης. von linkischer Art. — (σα/-ιο) σαϊοί' πολέμιοι (Hes.); 
σαΐ-νο-ς᾽ 6 ἀριστερίων (Theogn. pg. 11. 9). 

(savja, saiva) Saevu-s (urspr. link, dann:) widrig, unheilvoll, 
schrecklich, furchtbar, wild, grausam, wüthend, tobeng (Adv. saeve, 
saevi-ler), sacvi-t-ia (sarri-ta-s Prudent., saevi-tüdo Plaut. ap. Non. 
p. 172. 32) f. Schrecklichkeit, Wildheit u.s. w.; saevi-s — saevus 
(Amm. 15, 9. 29, 5), saevi-re wüthen, toben, rasen (saeribat Lucr. 
5. 1001), de-saevire heftig wüthen. — (skayja, skaiva) SCaevu-s 
— Gxoióc*) (scaevum volgus quidem et in bona et in mala revocat: 
cum ajunt et bonam. εἰ malam scacvam. At scriplores in mala po- 
nere consueverunt Fest. p. 325), als Subst., scaeva f. Himmels-, 
Wahr-zeichen (bonae scaevae causa ... ea dicta ab scaeva i. e. si- 
nistra, quod quae sinistra sunt, bona auspicia existimantur Varro 
l. 1. 7. 5. 99), scaevi-tu-s f. = σκαιότης, Scaeva, Scaevö-la m. Link- 
hand (Bein. des Mucius, ferner der Jurist Qu. Mucius Sc. u. s. w.)?); 
ob-scaevare böse Anzeichen bringen (Plaut. Asin. 2. 1. 18). — 
(scaev-no) ob-seae-nu-s (Adv. -πο) unglückverkündend (quom apud 
antiquos omnes fere obscaena dicía sint, quae mali ominis habebantur, 
Fest. p. 201), (dann) widerwürtig, garstig, (im sittlichen Sinne) 
unzüchtig, zotig [Subst. n. Sehamglied]*), obscaeni-ta-s f. Wider- 
würtigkeit, Unzüchtigkeit, Zote. 

Ascoli KZ. XVI. 219. 449. — B. Gl. 416a. — Brugman St. IV. 166. 
71). — C. E. 165. —- Christ. p. 146. — F. W. 197. — Grimm. Gesch. 
d. d. Spr. 993.! — Kuhn KZ. IV. 22. — Miklosich Lex. 1188. — Pictet 
KZ. V. 386 (ob scaevus, σκαιός identisch, scheint mir noch immer zweifei- 
haft.) — Savelsberg KZ. XVI. 61f. XXI. 281. 286 f. — Schweizer-Sidler 
KZ. XVII. 143. — 1) Bötticher (Bericht in Gerh. Archäol. Anz. 1857 
nr. 100) erklärt es für das östliche Hauptthor. — 2) Ebel KZ. IV. 158: 
W. skav, $vooxoos: „das plautin. scaeca könnte hieher gehören, wenn 
man es von scaevus links trennen darf“ [das darf man wohl nicht]. — 
3) Vgl. Angermann St. V. 388. 396. — 4) Brambach Hülfsb.: obscenus besser 
als obscaenus; nicht obscoenus; die urspr. Form war obscaenus, von obs- 
und caenu-m Schmutz (Priscian 9. 54: obscenus ab obs et canendo vel 
caeno vel ἀπὸ τοῦ κοινοῦ, unde inquino). Aber wie in caenum, so ist auch 
in obscaenus die Abschwächung zu e eingetreten. — Wie Brambach deutet 
das Wort auch Corssen 1. 121. 328. Vgl. noch C. E. 276: obs-coenu-s 
(ohne weitere Deutung). 
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Skr. sahäsra m. n. Tausend; überh. Bezeichnung einer grossen 
Menge (PW. VII. 868). 

(ἔχεσλο, ἔχελλο, ἔχελλ-ιο, dann 2-, vgl. saranjus Ἐρινύ-ς pg. 1021,, 
dann nach Abfall des 2) χῖλιοι tausend (Sing. bei Collectiven, 
ἵππος yılla), lesb, χέλλιοι, böot. χείλιοι, dor. χηλίοι; χιλιάκις 1000 mal 
(Sp.), χιλιο-σ-τό-ς der Tausendste, χιλιο-σ-τύ-ς f. eine Zahl von 1000, 
χιλιά-ς (ἀδ-ος) f. (χιλιοντ-ᾶ-ς Sp.) id.; χελιό-ω um 1000 bestrafen 
(κεχιλιῶ-σθαι Poll. 8. 23); χιλια-σ-τή-ς m. Anhänger der Lehre vom 
1000jähr. Reiche Christi, Άχιλια-σ-μό-ς m. das 1000jähr. Reich 
Chr. (Eccl.) 

Bopp Gr. II. pg. 90. — Kuhn KZ. XV. 808 (,Zusammenhang mit 
sahasra sehr wahrscheinlich; Abfall des Anlauts möchte sich durch andere 
analege Erscheinungen erkláren lassen'). — Windisch KB. VIII. 441. — 
FW. 70 statuirt eine indogerm. Grundform ghasra: „Skr. sa-, Zend ha- 
in sa-hasra, ha-zanra bedeutet eins wie ἑ in ἕ-κατον". — Dagegen Meister 
St. IV. 386: etymon vocis adhuc nos latet, certe Boppio (l. c.) χέλιοι ex 
sahasra derivanti vix quisquam (?) assensus sit. 

SI binden. — Skr. si binden, umschlingen; sIv (SiV) nähen 
(PW. VIL 971. 1018). — (siv = sju) su (dies gräkoitalisch). 

si. 
ει. — (*oı-ua Seil) ἵ-μά-ω an Seilen in die Höhe ziehen, 

(bes.) Wasser aus dem Brunnen (Ath. 8. 352a)!), {-μα-ῖο-ς zum 
Wasserschüpfen geh., fun-rno-ı0-v n. Brunnenseil. — i-nov-ia f. id. (τὸ 
τῶν ἀντλημάτων σχοινίον Schol. Ar. Ran. 1297; Κύπριοι δὲ luag ἤγουν 
τὰ σχοινία Hes. — (E-uav, [-μαν-τ, [-μα-) ἵ-μά-ς ({-μάντ-ος) m. 
Riemen, Lenkseil, Zügel, Peitsche, Bettgurt; Zaubergürtel der 
Aphrodite (Il. 14, 214. 219); Brunnenseil (Poll. 10. 31) [7, doch 
i: IL 8, 544. 10, 475. 23, 363. Od. 21. 46 und sp. Dicht.]?); 
Demin. fucévr-0-v, ἵμαντ-ίδ-ιο-ν (E. M.), -ἄριο-ν (Hes.); ἐμάντ-ινο-ς 
von Riemen gemacht, ἔμαντ-ώδης riemenartig; (ἵμαντ-ό-ω) ἐμάντω-σι-ς 
f. Binden, Riemenzeug, ἐμάντω-μαί(τ) n. Verknüpfung (Sp.). — (fuero) 
inäccw peitschen, geisseln, schlagen (Fut. ἑμάσω, Aor. ἵμασα, Conj. 
ep. Iuacoo?). — (ἴματ-θλη, vgl. ἐχ-έλη, 9έ-με-θλο-ν) iuác-0An f. 
Peitschenriemen, Peitsche, Geissel*); µάς-θλη f. id. (Soph. fr. 137. 
160 und Hes.), (µασθλη-το, µασθλη-τ) µάσθλη-ς, Kol. µάσλή-ς (-τ-ος) 
m. id. (Soph. fr. 137 im E. M.; τὸν µεμαλαγμένον λῶρον Schol); 
μας µάσθλη-μαίτ) n. gegerbte Felle (Ktesias Ind. 23). — 
Γματ-το; ἵματ-τι-κ, dann « zu y: ἕ-ματ-τι-γ, µατ-τι-γ) µασ-τι-γ: µάς- 

τιξ (-τζγ-ος), ion. µάς-τι-ς (τι-ος) f. — ἱμάσθλη; (übertr.) Strafe, Plage 
(Dat. μάστῖ, µάστι Il. 23. 500, Acc. µάστι-ν Od. 15. 182)°), Demin. 
μαστίγ-ιο-ν n.; µαστιγ-ία-ς m. Taugenichts, der die Peitsche bekom- 
men muss; μαστῖ-ω = ἰμάσσω (nur Imper. µάστιε Il 17. 622, 
Hes. Sc. 466 und Med. µαστί-εται Il. 20. 171); µαστι-ᾶ-ω id. (nur 

Vanidek, etym. Wörterbuch. 66 
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µαστιόων Hes. Sc. 431); (µαστιγ-ω) µαστίζω (dor. µαστισδω Theokr. 7. 
108)9), µαστικ-τήρ (Orac. Sib.), µαστίκ-τωρ (τορ-ος) m. der Geisselnde 
(Aesch. Eum. 153), µάστιγ-μα(τ) n. Peitschenhieb (Plut.); µαστιγ-έ-ω 
= µαστίω (Her. 1. 114); µαστιγ-ό-ω id., Verbaladj. µαστιγω-τ-έο-ς 
(Ar. Ran. 646), µαστίγω-σι-ς f. das Peitschen, Geisseln, μαστιγώσι- 
µο-ς der die Peitsche verdient (Luc. Herod. 8.). 

su. 

CU. — (κατα-συ-ω, κατ-συ-ω» vgl. κώτ-θες Eur. Kykl. 544, 
κάβ-βαλε Od. πια], καναξαις Hes. E. 666 u. s. w.) κας-εύ-ω, att. 
καττύω, nähen, flicken, schustern, anzetteln, bereiten"), κάσσὺυ-μα(τ), 
att. κάττὺ-μα(τ)ν n. Zusammengenähtes, Leder, Schusterwerk (κατ- 
τύµατα δέρµατά τινα ἰσχυρὰ καὶ σκληρά, ἅπερ τοῖς σανδαλίοις καὶ 
τοῖς ἄλλοις ὑποδήμασι ὑποβάλλεται, Schol. Ar. Ach. 300); κασσύ-ς, 
ait. καττύ-ς, f. ein Stück Leder, den Axtstiel zu befestigen (Ar. 
bei Poll. 10. 166). — (συ-λα, συλ-ια) ὑλ-ία f. (ὑλίας τὰς καρπατί- 
µους [d. i. καρπατίνους] τόµους Hes.) — geschnittene Lederstücke 
zu Sohlen, Schuhsohle?). 

su. 

su-ere (Perf. su-i)  κπασσύω [rohes Leder war der vor- 
herrschende Stoff, die steinerne oder hörnerne Nadel diente zum 
Nähen und Befestigen desselben; swere ist das uralte Wort für 
solche Lederarbeit]?), Part. su-tu-s; su-fi-li-s zusammengenäht, ge- 
bunden, sü-for (tör-is) m. Schuster, Flicker, Fem. su-ir-ir (Inser.), 
sulor-iu-s, sulor-ic-iu-s zum Sch. geh., (sutor-ino) suir-inu-s id., als 
Subst. f. Schuhmacher-werkstatt, -handwerk, su-türa f. Naht, su- 
l-ela f. das Zusammennähen; (übertr.) List, listiger Streich, Rank 
(sutelae dolosae astutiae a similitudine suentium dictae Fest. p. 310f.). — 
sü-biüíla (vgl. fi-bula pg. 390, fabula pg. 571) f. Ahle, Pfrieme!?) 
de-subula-re tief einbohren (Varr. ap. Non. p. 99. 32). 

Ascoli KZ. XII. 421*). — B. Gl. 419 f. — Corssen I. 363 f. 377. 
II. 681. — C. E. 885. 396. — Diefenbach KZ. XVI. 225. — Ebel KZ. I. 
298. — F. W. 198. 404; Spr. 376. — Grassmann KZ. XI. 5. — Kuhn EZ. 
I. 374. 379. 1I. 131. — Leskien St. IT. 198. 8). — Miklosich Lex. p. 1134 
8. v.: Sit. — Pott KZ. VIL. 244 (ἱμάς zu si? PW. VII. 1398 (wo zu 
sjüman Band, Riemen, Zügel nebst μάς auch ὑμήν pg. 72 gestellt wird). 
— Schweizer-Sidler KZ. 1l. 303. — Vgl. noch Κα]. si-&, lit. sid-ti, goth. 
stu-jan, ahd. siwian, ags. sivian nähen, alts. simo Seil, alind. szm f., dän. 
sime. — 1) Vgl. Curtius St. VI. 432. — 2) Vgl. noch Christ. p. 135. — 
Anders Dóderlein nr. 28: Subst. Ἑίμα, verwandt mit vimen, davon * (uaívo, 
μάς. — 3) Vgl. C. V. I. 368. — 4) Ueber τὸ — c9 vgl. Allen St. III. 243 
(πρόσθεν, ὀλισθάνωα). — b) Zu pa, µας (µα-ί-ο-μαι, ἆμάσσατο, ἐἔπί-μασ-το) 
zieht das Wort G. Meyer St. V. 111 gegen C. E. 1. c. Lobeck Path. El. 
I. p. 76; Pott. II. 174. — 6) C. V. I. 357 £. II. 95. 272. — 7) Vgl.: C. E. 
l c. Hager St. III. 107. Sonne KZ. XV. 90. — Anders Walter Quaest. 
etym. 1864 p. 7.: κασσύω = κανσι (éime weitere Form von £v»), κασι, 
κασ + σύω. Schweizer-Sidler KZ. XIV. 438 nennt diese Erklärung „sehr 
fein“ (vgl. dagegen C. E. 1. c.). — 8) Benfey I. 291. — C. E. 376 nennt 
diese Ableitung „nicht unwahrscheinlich". — Dagegen F. W. 405. 504, 
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Spr. 890 und Froehde KZ. XVIII. 262: zu sval schwellen; svalia Sohle = 
Schwelle. — 9) Hehn p. 75f. — 10) Zu subula vgl. ngr. σουβλύ, russ. 
si-lo, poln. szy-d70, bóhm. 8i-dio, rum. sulé. 

-— 

si, si-g (Naturlaut). 
ci-Zw zischen, pfeifen (Hom. nur Imperf. σίζε Od. 9. 394, Fut. 

σίέξω, Perf. σἐ-σῖγ-α, Aor. ἔ-σιξα erst Paul. Sil.)!), σίζεν (ἀντὶ τοῦ 
ἐσύριζεν ἤτοι φώνην ἀπετέλει ὡς ἐπὶ τοῦ βαπτοµένου σιδήρου Schol.), 
(σιγ-τι) σἵξι-ς f. das Z. (Arist. met. 2. 9), σιγ-μό-ς m. id. (id. h. a. 
4. 9); der Zischlaut (S. Emp. adv. gramm. 102), σι-ό-μό-ς m. 
(Suid.); σι-σι-λι-γ-μό-ς (Schol. ad Od. 1. c.), σι-σι-λι-σ-μό-ς (Eust.) m. 
id.; σι-σ{-λαρο-ς᾽ 'πέρδιξ. Περγαῖοι (Hes.). 

Froehde St. VI. 286. — Kuhn KZ. II. 139 f. 272 zieht σίζω zu Skr. 
ging (PW. ΥΠ. 183: einen schrillen Laut von sich geben, klingen, schwir- 
ren) und vergleicht mit Diefenbach (GWB. 2. 206) goth. sigvan, ahd. 
sengan, nhd. sengen, ags. saengan, engl. singe. — Aehnhch Walter KZ. XI. 
430. — Froehde KZ. XXII. 263 vergleicht noch mit σίζω goth. sviglon 
und Woeste KZ. IV. 177 ndd. sysen (zysen). — 1) C. V. I. 321. 36). 

1) SIK trocknen. — Skr. sík-atü f. Gries, Kies, Sand; 
saikatá Adj. sandig, n. Sandbank, Sandboden (PW. VII. 978. 1196): 
Zend hic, caus. haec-aja trocknen, hisk-u trocken. 

CK. — (01x, 0104, Loy) ἴεχ-νό-ς trocken, dürr; (übertr. vom 
Ausdruck) kurz, gedrängt (tenue dicendi genus)'), ἰσχνό-τη-ς f. 
Trockenheit, Dürre (rhet. tenwitas), ἰσχνό-ω trocken machen, trock- 
nen, dörren, Zoyvo-r-ıx0-g trocknend; ᾖσχ-αλέο-ς = ioyvóg (nur Od. 
19. 233 und Sp.), ἠσχναλέος id. (Eust.). — (ἴσχνα-ν]ω) icxvaivw (Aor. 
ἴσχνανα Arist. Ran. 941, ἰσχνάνασ Aesch. Eum. 2601) 3) trocknen, 
dörren, mager machen, ἴσχναν-τ-ικό-ς — loyvwrınog, ἴσχναν-σι-ς, 
ioyva-ola f., ἴσχνα-σ-μό-ς m. das Trocknen, die Abmagerung (Sp.) — 
icx-&-c (άδ-ος) f. die getrocknete Feige; auch Feigwarze (sprichw. 
&vr' ἰσχάδος, ἐπὶ τῶν μηδενὸς ἀξίων (Par. App. 1. 32). 

sik. — (sic-u-s, seic-u-s) Sieeu-8 = /oyvóg; (übertr.) nüchtern, 
müssig, enthaltsam (Adv. sicce), sicci-ta-s f. = ἰσχνό-τη-ς, siccil[at]- 
arium n. eine Vorkehrung den Aeckerh die Nässe zu entziehen 
(A. Agrim. p. 245. G)?); sicc-ànu-s im Trocknen wachsend, siccan- 
eus — siccus, sicc-üriu-s zum Trocknen geh.; siccä-re — ἰσχνό-ω, 
sicca-L-ivu-s trocknend, sicca-ti-ö(n) f. das Trocknen, siccä-tor-iu-s = 

siccativus, sicca-bili-s id.; Inchont. sicce-sc-ére trocken werden. 

Fick W. 197; Spr. 112. — Fritzsche St. VI. 326. — Pauli KZ. XVIII. 
11. — Spiegel KZ. XIII. 365. — Vgl. Clemm St. II. 50 (siccus = sic-vu-s?). 
— Zu Skr. gush (trocknen, eintrocknen, ausdorren, hinwelken PW. VII. 
270), gush-ka, Zend hush-ka (trocken) ziehen siccus: Aufrecht KZ. II. 152. 
B. Gl. 391b; vgl. Gramm. lll. p. 240 (= sis-cu-s) C. E. 896: „wahr- 
scheinlich“ („etwa für sws-cw-s?'"). Legerlotg KZ. VIIL 210. (== sis-cu-8) 

66* 
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L. Meyer KZ. VI. 222. — Anders Corssen B. 30: = siti-eu-8; vgl. sitiens 
trocken. 1) Stokes KB. VIII. 861 —= σισκ-νός w. hysp, f. hesp, dry, 
barren', ir. sesc u. 8. w. Dazu Windisch St. VII. 379: „wahrscheinlich 
richtig". — 2) C. V. II. 277. — 3) Fick KZ. XXII. 371. 

2) SIK benetzen, befeuchten, ausgiessen. — Skr. sik 
1) ausgiessen, begiessen, einschenken, 2) namentlich den Samen 
ausgiessen, 3) giessen (PW. VII. 979). 

(cux, fx) ic. — ἴκ-μα-ῖο-ς netzend, befeuchtend (Bein. des 
Zeus, Apoll. Rh. 2. 522), ἴκμ-ιο-ς id. (Nonn. D. 2. 490); ἴκ-μη f. eine 
an feuchten Orten wachsende Pflanze (Theophr.); /xuoqc nässlich, 
feucht (Schol.-Aesch. Prom. 88); ἵκμ-ά-ς (άδ-ος) f. Feuchtigkeit, 
Nüsse (Il. 17. 392 u. a.), (/xuaó-jo) ὑκμάζω anfeuchten, benetzen, 
inued-nöng — ὑκμώδης (Sp.); ὑιμασία f. — ὑκμάς (6 ἕνδροσος ἀήρ 
Hes.); (Ixuevjo) ϊκμαίνω — ἠιμάζω (Aor. Conj. ὑκμήνῃ Nik. Al. 
122, Part. Pass. ἐκμανθεῖσαι id. ap. Ath. 4. 1334); (ixua-lo) 
ἱκμαλ-έο-ς feucht, nass (Opp. H. 3. 595). — (ixi, 2x-01, ὧκ-σι-ον) 
Ἰξί-ων (-ov-og) m. König in Thessalien und Gemal der Dia, welche 
den Peirithoos von Zeus gebar!) — (Urspr. ' erhalten:) Πκ]-μάλ- 
ıo-g m. böotischer Monatsname (Inser.). — (sik-ara [vgl. Zend hikhra 
n. Flüssigkeit] ἴκ-αρ, ἴκ-αρ, ἴκ-ωρ; Suff. αρ zu ag gesteigert, vgl. 
ὑδ-αρό-ς ὤδ-ωρ; πιαρό-ς πῖαρ) ἴχ-ώρ (-ὥρ-ος, Acc. ἐχῶ Il. 5. 416 
zu *iyog Kr. Di. 17, 1. 4) m. Götterblut, Blutsaft der Götter (nur 
Il. 5, 340. 416); Flüssigkeit (Plat. Tim. p. 83 C.); ἀνάλογον αἵματος 
(Arist. h. a. 1.21); Lymphe (id. 3.19); Flüssigkeiten (vom menschl. 
Fötus id. 7. 56); Eiter -(id. 9. 28); Eiter oder andere Flüssigkeiten 
im menschl. Körper (spätere Schriftst.); Blättersaft (Diose. 1.172); 
αἷμα ἐχωροειδές (Arist. öfter) lymphartiges Blut, χωρώδης id. 
(Hippokr. Galen.) 

Clemm St. II. 45 ff. — C. E. 137. 674; St. II. 58 Anm. — F. W. 198; 
Spr. 112. — Miklosich Lex. pag. 969 s. v.: sicati (mingere). — Pott KZ. 
VII. 861 Π. — 1) Pott 1. c.: „in Wahrheit kann sich Ixion nur auf das 
Entströmen des Regens aus der Wolke beziehen“. Wenigstens tragen 
alle Beziehungen und Verwandtschaften Ixions, noch sehr deutlich kenn- 
bare Spuren von Bildern und Bezeichnungen für meteorische Erschei- 
nungen an sich. Mit der Wolke, die er statt der Juno umarmte, ward 
Ixion Vater von den Centauren u. s. w. (Ἰξίων verdankt z kaum der Vers- 
noth, eher einer gewissen Umstellung der Quantität oder auch vielleicht 
als Patron.) — Anders Welcker (Tnlogie p. 549): = [κέτης, gleichsam 
als Fortbildung eines /£óg, wie Ἱπετάων von [κέτης. — Noch anders 
Bréal: = Akshivan, Wagenmann, Radmann, d. h. Sonnengott (vgl. C. E. 708). 

SIP, SIF pfeifen, hohl sein (europüisch). 
ειπ-ύα, -ύη, (-v-f-; Hippokr.) f. Gefäss, Brodkorb, Brodsack 

(auch ἠπύα Lob. Phryn. 301). — cı-u-B-A6-c m. Bienenkorb, Vorraths- 
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kammer, Speicher, σίµβλ-ιο-ς zum B. geh., σιμβλ-ήϊα ἔργα Honig 
(Ap. Rh. 3. 1036), σιµβλ-εύ-ω Bienen in Körbe setzen. — cíq-vi-c f. 
— σιπύα, σίφ-νο-ν id. (Hes.); ctp-vó-c, cip-Aó-c hohl; είφ-ων 
(ων-ος) m. hohler Körper, Röhre, Weinheber, Weinschlauch (7 Eur.), 
σιφων-ίζω mit dem Heber anzapfen, σιφῶν-ιο-ν n. eine Pflanze 
(Diose.); ειφ-ν-εύ-ς m. Maulwurf (=  Aushóhler). 

sIb-Ylu-s (sif-ilu-s Prisc. p. 560 P.) zischend, pfeifend; (als 
Subst. m.) das Zischen, Pfeifen (Abl. sibilu, Sisenna ap. Prisc. p. 715; 
poet. Pl. sibila), sibila-re (sifilare Non. p. 531. 2, vgl. franz. siffler) 
zischen, pfeifen, (trans.) aus-zischen, -pfeifen, sibila-lor m. Zischer 
Boé&th.), -trix f. (fistula Mare. Cap. 9. 307), sibila-tu-s (ts) m. 
(ae Aur.) sibila-ti-ö(n) f. = sibilus (Vulg.) 

F. W. 495. — Corssen I. 147. — Walter KZ. XI. 430 stellt sibilus 
zu δὲ, si-g, σίζω (pag. 1043) „mit Uebergang von g in b'. — Fick 1. c. 
vergleicht: ags. sipan, engl. sip schlürfen, ahd. seiv-ar, nd. seb-er m. 
Schaum, Geifer, ahd. mhd. sip, s$b-es n. Sieb. „Grundform wohl sap, 
vgl. ksl. sop-ti pfeifen, sop-lí m. Pfeife, Röhre, sop-ot, -ochí m. Röhre, 
Canal" (vgl. Mikl. Lex. 870). 

——— — ——— 

1) SIL schweigen. — Vgl. goth. silan, ana-silan (id.). 
sil-ere (-ui) schweigen, (übertr.) still sein, ruhen, Part. silen-s 

schweigsam, still, ruhig (Adv. -ter Iuvenc. 3. 461), silent-u-s id. 
(Laev. ap. Gell. 19. 7. 7.); silent-iu-m n. Schweigen, Stille, Ruhe, 
silenti-ösu-s still (App. Met. 11. pr.), Adv. -öse (Cassiod.); silenti- 
üriu-s m. eine Art von Hausbedienten (Or. inscr.), unter den spüteren 
Kaisern: Geheimrath (Cod.); Inchoat. (poet.) sile-sc-ére still, ruhig 
werden. 

C. V. I. 342. — F. W. 404; Spr. 376. — Lottner KZ. VII. 188. — 
L. Meyer KZ. VII. 289. 

2) SIL, (erweitert) Sjal feucht sein. 
ειαλ. — cíaA-o-v, ion. olel-o-v, n. (spät σάλ-ο-ς m.) Speichel, 

Geifer; das fettige Gliederwasser (μύξα, Hippokr.), σιαλ-ικό- vom 
Sp., G.; σιαλ-ίζω geifern, schäumen, σιαλι-σ-μό-ς m. das G., Sch., 
σιαλι-σ-τήρ-ιο-ν n. Kinnkette (auf die der Geifer füllt, Geop.), σιαλ- 
oógs speichelartig, voll Speichel, Geifer. — είαλ-ο-ς m. Fett, 
Schmalz (Hippokr.), σιαλ-ό-ω feit machen (Hes.), σιάλω-μαί(τ) n. = 
σίαλον» σιαλώδης fettartig, fettig (χυλός D. Per. 791). 

(sjal) sal. — sal-1va f. Speichel, Schleim, (übertr.) Geschmack, 
Begierde, saliv-ariu-s schleimig, saliv-Osu-s id., voll Speichel; saliva- 
re &usspeien, durch den Speichelfluss curiren (Col), saliva-tu-m n. 
den Speichelfluss erzeugende Medicin, saliva-ti-o(n) f. Speichelfluss. 

C. E. 375 (vgl. Brugman St. IV. 156 Anm). — Kuhn KZ. IV. 24: 
ekr. shtiv spucken; = σειαλον (vgl. dagegen C. E. 1, c). — Ebel KZ. 
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XIV. 40 = onflfoiov. — OC. E. Ἱ. c. vergleicht: ahd. sim; kel. sli-na, 
lit. seile Speichel, Geifer; altir. sasle saliva, sult fett, (vgl. Miklosich Lex. 
p. 857: bóhm. slimak, poln. slimak, oberserb. slink limaz). 

1) SU auspressen, träufeln. — Skr. su auspressen, kel- 
tern (den Soma) (PW. VII. 1019). 

(συ) ὑ. — ὕ-ει es regnet (Hom. nur Imperf. ve Il. 12. 25. 
Od. 14. 457 und Part. Prüs. ὑ-ό-μενο-ς Od. 6. 131; Fut. ῦ-σει, Aor. 
* e 1 € » , / ὑ-σε, Pass. ὔ-σ-θη-ν) '). — ὑ-ε-τό-ς (vgl. ἔμε-το-ς, νιφε-τό-ς, κάπε-το-ς) 
m. Regen (Hom. nur Il. 12. 133), bes. Platzregen; (als Adj.) 
regenhaft [ὅτε νότος καὶ 6 Alıy, ἀνέμων πολλὸν τῶν πάντων ὑετώ- 
τατοι Her. 2. 25]?), ὑέτ-ιο-ς regnicht, Regen bringend, ὑετό-ει-ς id.; 
ὑετ-ίζω regnen lassen, ausgiessen (Sp.), ὕετ-ώδης regenartig (Jos.). — 
΄Ὕνη-ς (Schol Arat. phaen. 172), ‘T-eu-s m. Bein. des Dionysos = 
der Feuchte. — ὕ-α-λο-ς, ion. und später ὕ-ε-λο-ς, (valn Lex.), f. 
eig. Regentropfen = Krystall, Bernstein, Glas?), ῥάλ-ιο-ς, -t0-c, 
contr. ῥαλ-οὔ-ς, gläsern, glasartig, durchsichtig, ῥαλό-ει-ς id. (VoAósv' 
διαφανές Hes.), ὑαλ-ἰ-τη-ς, Fem. -ἶ-τι-ς zum Glase geh. (y, ψάμμος 
Glaserde), ὑαλο-ειδής, ὑαλώδης glasartig; ὑαλό-ω verglasen (Sp.), 
ὑάλω-μα(τ) n. Verglasung des Auges (eine Pferdekrankheit), veA- 
ζω dem Glase ähneln (Hes.) — ὕ-θλο-ς (regnen = schütteln, 
seigen) m. Geseig, leeres Geschwätz, Posse, ὑθλέ-ω schwatzen, 
Possen treiben, ὕθλη-μαίτ) n. = ὕθλος. 

C. E. 397. — Das PW. trennt diese W. von sw zeugen, gebären 
(VIL 1022). — Benfey Wzll I. 410 und Sanscrit-English Diction. setzt 

. beide als identisch. Beistimmend: Clemm St. III. 284 f. („wahrscheinlich“); 
C. E. l. c. („vielleicht ist es sogar nicht zu kühn'); Sonne KZ. XII. 858 f. 
(„die Identität kann wohl keinem begründeten Zweifel unterliegen“). — 
Ebenso F. W. 198 („sw zeugen, auspressen“), Pott KZ. VI. 365 Anm. [der 
Verf. folgt dem PW.]. — 1) B. Gl. 64b. 421a: fortasse, nisi pertinet. ad 
und, corruptum esse videlur ex 90e. — 2) Vgl. C. V. 11. 359. — 3) Stein 
zu Herod. 3. 24: welches Mineral zu verstehen, ist ungewiss; Jedenfalls 
nicht Krystall oder eigentl Glas; am wahrscheinlichsten eine Art durch- 
sichtigen Glasporzellans (λίθινα χυτα 2. 69). 

2) SU zeugen, gebären. — Skr. su (s) id. (PW. VII. 
1022. 1151). 

su. 

ευ. — ε-ς, ὕ-ε, m. f. Schwein, Eber und Sau, das zahme 
oder wilde (Hom. braucht beide Formen nach Versbedarf, doch ist 
σῦς häufiger) (Gen. συ-ός, ὑ-ός, Dat. Pl. συ-σί, ep. σύ-εσσι, ὕ-εσσι, 
Acc. σύ-ας oder σῦ-ς; 9 in den zweisilb. Casus); σῖκα᾿ og. «4άκωνες 
Hes.); Dem. cv-(010-v, ὑ-ίδιον n.; σύ-ειο-ς» U-tto-c, V-1vo-c vom Schw. 
eh Sp.); cü-a£ m. eine Bohnenart, Saubohnen (?); (συ-αν-ια) 
εὖ-αινα, ὕ-αινα f. Sau, das sauähnliche Thier, wahrsch. die Hyäne 
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der Neueren; ein Meerfisch (auch veiv-[-;) ; cu-nvö-c (Lex.), ὑ-ηνό-ς 
säuisch, sunv-ia, d υην- αν dor. ὑαν- de, f. Säuerei, Skandal, Schlägerei 
(εύρβη, μάχη, ταραχή» ἀηδία, ἀπὸ τῶν συῶν Hes), συηνέ-ω, ὑηνέ-ω 
sich säuisch betragen, δην-εύ-ς m. ein säuischer Mensch; συ-ἦλαι f. 
Schweinelager (suile, τόπος βορβορώδης Hes.); ὃ-ίζω wie ein Schwein 
quicken (Sp.), ὑϊ-σ-μό-ς m. das Gequicke des Schw. (Poll. 5. 87); 
ὑο-ειδής sau-artig, -&hnlich. — Ὑ-άδ-ες f. die Hyaden, ein Sternbild 
das man sich als eine Heerde „kleiner Schweine“ vorstellte (συώδες᾽ 
ae σύες ἐσχηματισμένως Hes.), lat. Suculae [darum Cicero's Tadel 
wohl übereilt „Ras Graeci stellas Hyadas vocitare suérunt"^ a pluendo, 
veav enim est pluere; mostri imperite suculas, quasi a subus essent, 
non ab imbribus nominatae, Nat. deor. 2. 42. 111]; vgl. Πλειάδες 
und die Anm. dazu pg. 626 43.31) — cu-F : ευ-φ-εό-ς, συ-φ-ειό-ς m. 
Schweine-stall, -kofen") (nur Od. 10, 238. 14, 13. 73, gupeöv-de 
(ibd. 10. 320), συφ- ó-g m. id. (Lykophr. 676), συφε-ών (ὦν-ος) m 
id. (Agath.); σύ-β-αξ (ax-os) säuisch, unfläthig (Hes. ) ov-ß-a-5 
(άδ-ος) id.; σύ- B-g0-5° κάπρος (id.) — (v = |) εἰ-αλο-ς m. Mast- 
schwein®), σιαλό-ω mästen. 

(St. vf, υἱ-ο, υἱ-ε) vi-ó-c [minder richtig ῥ-ό-ς] m. der Er- 
zeugte = Sohn“) (regelm. υἱ-οῦ u. s. w.; ausserdem Sg. ví-é-oc, 
vi-ei, Du. υἱ-έ-ει υἱ-έ-οιν, Pl. υἱ-εῖς, υἱ-έ-ων, υἱ-ἐ-σι [Soph. Ant. 
571 nach den besten Handsch. vi-«-oı], υἱ-εῖς; Hom. vio-s, υἱό-ν, ví£, 
selten υἱοῦ, viov, vioios; ausserdem: D. υξέε, víti, Acc. via, Pl. 
vites, vleis, Acc. vísig, víéag; bloss epische Formen sind: Sg. G. 
vlog, D. vl, Acc. vie; Du. vle; Pl N. vlzg, Dat. viacı, Acc. vlog; 
der Diphthong vı wird zuw. in den Formen: υἱός, víóv, víé kurz 
gebraucht); Demin. υἱ-διο-ν, υἱ-άφιο-ν (Hippokr.) n.; vi-xo-g den 8. 
betreffend (Sp.); vÍó-vy-c (τητ-ος) f. Sohnschaft (Eccl.), υἱό-ω zum 
S. machen, adoptiren, υἴω-σι-ς f. das zum S. Machen (Sp.). — υἱ-ωνό-ς 
(mit ampliativem Suffix, vgl. οἷ-ωνό-ς pg. 70) m. Sohnes-sohn, Enkel, 
υἱ-ων-εύ-ς id. (Ammon.), vl-ovn f. Enkelin (Thom. Mag.); (vi-jo, 
ví-0jo, υἱ-δέο C. E. pg. 618. 630) υἱ-δοῦ-ς, υἱὸδ-εύ-ς m. = υἱωνός, 
— (swin-i, σ)-ἵν-ι, F-iv4) ἵν-ι-ς πι. f. Sohn, Tochter (Trag.)*). — 
[Skr. sü-nu Sohn, *sunu-sa, *snu-sa, snu-shä Schnur, des Sohnes 
Weib, vgl. schwarzwälderisch: Söhnerin, ahd. snur, snura, snora, 
ksl. snü-cha] (ovv-00, νυ-σο) vu-Ó-c f. Schnur, Schwiegertochter, 
(überhaupt) die durch Heirath Verwandte, Schwägerin (Braut, Ge- 
liebte bei sp. Dicht.). — (swnja, Gv-v-jq, Ov-v-0jg, συ-ν-δη) -ευ- 
ovn (vgl. ὤδ-ναι ἔγγονοι Hes.): “AAo-ovövn f. Meeres-tochter (von 
der Thetis Il. 20. 207, von der Amphitrite Od. 4. 404); Ὕδατο- 
cvóvq f. (Kallim.)*). 

SU. 

SU-8 m. f. (Gen. suis) = σῦ-ο (qua pecude nihil genuit natura 
fecundius Cic. n. d. 2. 64) (Nom. swi-s Prudent., Dat. Pl. su-bus 
Lucr. 6. 975, Plin, 29. 4, su-i-bus Lucr. 6. 978 u. a.; altlat. Stamm 
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su-er; vgl. tegus suis ab eo quod (legilur. Perna a pede sueris. Ex 
abdomine ejus offula dicta ab offa minima e suere Varro 1.1.5. 110); 
Demin. su-cüla f. Schweinchen (Plaut. Rud. 4. 4. 126); Suculae s. 
pag. 1047; swinu-s (Varro r. r. 2. 4. 8), [su-in-lo] suillu-s, su- 
äriu.s vom Schw., zum Schw. geh. (suarius m. Schwein-hirt, 
-händler, suilla f., erg. caro, Schweinefleisch); su-&ra (erg. caro) f. 
id. (Varro L 1. 4. 22); su-ile n. Schweinstall; subulcu-s (nach der 
Analogie von bubulcus pg. 230) m. Schweinhirt; Su-àna (= Schwein- 
städt) f. Stadt in Etrurien; (su-ent-ia) Su-essa f. Stadt der Aurun- 
ker in Campanien, der Volsker in Latium, Suessula (= Klein- 
schweinstädt) f. Stadt in Campanien; Suilla f. Stadt in Umbrien. 

(sunu-sa, snu-sa, snu-ra; dann mit Uebergang in die u-Declin.) 
nü-ru-8 f. = νυ-ό-ς pg. 1047; dann: Braut des Sohnes, Frau des 
Enkels oder Urenkels (Dig.); junge Frau, Ehefrau (poet.); Demin. 
nuri-cula (Inscr.). 

Aufrecht KZ. I. 119. — B. Gl. 420 b. 423a. 432b. — Brugman St. 
IV. 166. 71). — Bugge St. IV. 337. — Corssen B. 432. 479 £., K7. XVI. 
800 f. — C. E. 320. 385. 397 f. 551. 708; St. Ia. 260 f. — Christ pg. 135. 
— Düntzer KZ. XV. 72. — F. W. 198 f. 214. 495. 500. — Förstemann 
KZ. 1. 493. — Kuhn EZ. II. 131. 137. 268. — L. Meyer KZ. V. 384. — 
Miklosich Lex. 826. 867. 967. — Pott E. F. II. 196; KZ. VI. 365. — 
Savelsberg KZ. XVI. 60. XXI. 122 f. 143. — Schweizer-Sidler KZ. II. 298. 
— Verner KZ. XXIII. 117. .— Walter KZ. XII. 412. — Skr. su-kard m. 
Schwein, Eber (PW. VII. 1151) erklärt B. Gl. L c.: e s&, quod a sono 
dictum esse videtur, et -kara faciens. Dagegen C. E. 385 und St. ]. c.: 
sw + Deminutivdoppelsufix, ka + ra = -κα-λο, lat. -cwlo. — 1) Zu 
$o regnen, ὑάδες die Regnenden: Hehn p. 491. Sch. W. s. v. M. Müller 
Vorl. 1. 7. — Vgl. noch Corssen I. 513: Wenn die alten Römer das Sternbild 
der Hyaden „suculae“ „Schweinchen“ nannten, so ist das eine einhei- 
mische Bezeichnung der Volkssprache, keineswegs eine missverständliche 
Uebersetzung des griech. Wortes ὁ-ώδ-ες „Regensterne“, indem man das- 
selbe fülschlich(?) von vg ableitete“. — B. Gl. 53a: zu uda aqua. — 
2) Vgl. Savelsberg KZ. VIII. 407 und C. E. 587. — Anders F. W. 140: 
bhw bauen = ov-peFo-g Schweine-bau; 495: svab heftig bewegen: ovf- 
ας, -αξ brünstig, geil. — 3) Anders Savelaberg KZ. XXI. 1. c.: ev, ofı 
(mit nachklingendem ϱ) = ofı-alo-s. — 4) Anders Döderlein nr. 2226: 
W. qv. — Vgl. jedoch Skr. sü-nw, su-ta-s, ksl. sy-nt; lit. su-nu-s, goth. 
su-nu-s, ahd. su-nu, mhd. su-n, nhd. sohn. — 5). C. E. 398. — Unmittel- 
bare Zusammenstellung mit sünus findet Düntzer l. c. nicht unwahr- 
scheinlich (4 zu « und dann das kurze v assimiliert). — 6) C. E. 688. 
Vgl: Ameis-Hentze ad Od. l. ο. G. Meyer St. VI. 251. 383. — Anders 
F. W. 24. 430. 1057: vad, ud quellen; wd-na benetzt; 4λοσ-ὐδνη. Aehn- 
lich Pott Wzw. I. 1016 (oder zu οἰδάω). 

3) SU bewegen, treiben, erregen*). — Skr. su, sü in 
Bewegung setzen = veranlassen, zum Vorschein bringen; aufstellen, 
bestimmen u. s. w. (PW. VII. 1021. 1151). 

gu 5. 
CU. — CctU-U (poet.) in heftige Bewegung setzen, treiben = 

Mn u ee —À —— à) 
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jagen, vertreiben, verjagen, werfen, schleudern; Med. sich heftig 
bewegen, eilen, rennen, streben, begehren (Präs. σεῦ-ται wohl statt 
σεύ-ε-ται Soph. Trach. 645, σοῦ-νται Aesch. Pers. 25, Imper. σοῦ 
000, raAv coU eile dich Arist. Vesp. 209, σού-σθω Soph. Ai. 
1414 D., σοῦ-σθε Aesch. Sept. 31, Suppl 836. 842 D.; Imperf. 
dor. co-ovro' ὠρμῶντο Hes.; Imperf. ἔ-σσευ-ο-ν, Aor. ἔ-σσευ-α. ep. 
σεῦα, Med. ἐ-σσευά-μην, Perf. ἔ-σσύ-μαι, oft mit Prüsensbed., daher 
Part. ἐσσύ-μενο-ς mit zurückgezogenem Accent; Aor. 2. Sg. &-o0v-o 
Il. 16. 585. Od. 9. 447, 3. Sg. Éocv-vo, συ-το Il, 21. 167, Inf. 
σύ-μεναι, Part. ἔπι-σύ-μενο-ς [ἔσσυο, ἔασυτο können auch Plusqu. 
zum Perf. ἔσσυμαι sein] (Aor. Pass. ἐ-σσύ-θη-ν); κραιπνό-συ-το-ς 
schnell dahin fahrend (Aesch. Prom. 279 κραιπνόσυτον 9üxov|?). 

(su gesteigert = sau) Sav. 
caF?). — (σαυ-νο) «αύν-ιο-ν n. Wurfspiess (auch: membrum 

virile), cavvia-fo mit dem W. werfen, erlegen (D. Sic. 5. 29). —- 
εαύ-ρα, ion. σαύ-ρη, f. a) Eidechse (von der Beweglichkeit, zunächst 
von dem langen beweglichen Schwanze), b) ein Seefisch (sonst τραχοῦ- 
ϱος der Rauchschwanz); c) eine Art Kresse, d) membrwm virile 
(Strat., oft Anth.); caü-po-C m. = σαύρα a, b); Demin. cevg-lo-v, 
σαυρ-ίδιο-ν zu σαύρα C), Gevg-i-rg-c, fem. i-w-c, von der Eidechse 
(of σαυρῖται eine Schlangenart Hes.), (σαυρό-ω) σαυρω-τό-ς bunt- 
gefleckt wie eine Eidechse (ποικέλος Hes.), σαυρο-ειδής eidechsen- 
ähnlich, -artig; σαυ-κ-ρό-ν &ßoov, ἐλαφρόν, ἄκρον (Hes.); σαυ- 
ao0-v' ἀβρόν, ἐλαφρόν, &xgov, τρυφερόν, csuvov, σοβαρόὀν id. (vgl. 
σαῦλος). — *cevgo-o (vgl. δαυρωτοῖς δόρᾶσι τοῖς σαυρωτῆρας ἔχουσι 
κατὰ τῆς ἐπιδορατίδος Hes.) «αυρωώ-τήρ (τῆρ-ος) m. (Hom. nur I. 
10. 153) das untere zugespitzte Ende des Lanzenschaftes, eine 
Art von eisernem Beschlag, um die Lanze in die Erde zu be- 
festigen oder auch im Nothfall damit zu kämpfen; (überh.) Lanze, 
Speer. — «αὔ-λο-ς von der schwankenden, wankenden Bewegung 
im Gang sowohl bei Menschen als bei Bhieren (Anakr. fr. 168 B.); 
dann: ausgelassen, üppig, weichlich (ibd. 56); σαῦλα᾽ κοῦφα, 1/6vga, 
τρυφερά (Hes.); σαυλό-ο-μαι sich ausgelassen u. s. w. bewegen, bes. 
beim Tanz (σαυλοῦσθαι' τρυφᾶν, θρύπτεσθαι, ἐναβρύνεσθαι Hes.), 
σαύλω-μα(τ) n. Weichlichkeit (θρύμμα Hes.) — σαυᾶδαι' σαῦδοι. 
᾽Αμερίας τοὺς σειλήνους οὕτω καλεῖόθαί quor ὑπὸ Μακεδόνων 
(Hes.)?). 

ceF?). — (oef-a-@, vgl. Skr. caus. sävdja-ti, EF-a-0, éF-a-m) 
ἐ-ά-ω, ep. auch eix-w (lak. ἐβ.ά-ω, F im lak. — fh; ἔ-βα-σον' 
ἔασον. Συρανούσιοι Hes.; Kol. εὔ-α-σον) [ältere Bedeutung: ver- 
anlassen, antreiben, senden; daraus abgeschwächt] fahren lassen 
— zulassen, gestatten; gehen lassen, unterlassen, aufhören [τρ]. 
Skr. pra-su in Bewegung bringen, erregen, zur Thätigkeit rufen; 
heissen, veranlassen; verstatten, überlassen, zur Verfügung stellen 
PW, ΥΠ. 1022] (Imperf, εἴω-ν, Iterat, zin-ox-0-v, ἔασκον, Fut. 
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da-00, Aor. εἴα-σα, ion. ἔα-σα; später: Perf. εἴα-κα, εἴα-μαι Dem. 
8, 37. 45, 22, Aor. eix-$n-v; homer. Formen des Präsens: Ind. 
Sg. 1. 2ö, εἰῶ, 2. ἑάας, 3. dg, dag, Pl. 3. ἑῶσι, εἰῶσι; Imper. 
ἕα 14mal; Opt. Sg. 1. ἑῶμι, 3. ἐῶ: Conj. Sg. 2. ἐᾶς, ἐάας, 3. ἐᾷ, 
Pl. 1. &üuev, εἰῶμεν, Pl. 3. εἰῶσι; Inf. ἐὰν 3mal, ἐάαν Od. 8. 509). 

coF9) [.F zu β vgl. C. E. 571 ff] «οβ. — εόβ-η f. Pferde- 
schweif (der schnell sich bewegende, die Fliegen verscheuchende); 
coße-w in schnelle Bewegung setzen, scheuchen, verscheuchen; 
Med. in schneller Bewegung sein; intr. einher-eilen, -stolziren 
(Perf. σε-σόβη-κα», -μαι); σόβη-σι-ς f. heftige Bewegung, das Scheu- 
chen, σόβη-τρο-ν n. Mittel zum Verscheuchen (Philo). — εοβ-α-ρό-ς, 
poet. fem. dazu ooß-a-s (ἀδ-ος), beweglich, rasch, flüchtig, hoch- 
fahrend, hoffürtig, eitel, prächtig, σοβαρ-εύ-ο-μαι sich hochfahrend, 
hoffärtig betragen. 

SY&. 

cFe^). — (σξεω) ceiw schütteln, schwingen, hin- und her- 
bewegen, erschüttern; Med. sich bewegen, schwanken, wanken, beben 
(Fut. oel-oo, Aor. ἔ-σει-σα, Perf. σἑ-σει-σ-μαι, Aor. ἐ-σεί-σ-θη-ν); 
Verbaladj. σει-σ-τό-ς erschüttert, schwankend, wankend, σει-σ-τή-ς 
m. Erderschütterer (Jo. Lyd.), (σει-σ-τι σει-σ-σι) σεῖσις f. Er- 
schütterung, Bewegung (Sp.), σει-σ-μό-ς m., σεῖ-σ-μα(τ) n. id. (mit 
od. ohne γῆς), Erdbeben, σεισ-ματ-ία-ς m. ein Erdbeben erregender 
Sturm, σεῖσ-τρο-ν (sis-tru-m) n. eine beim Gottesdienst der Isis ge- 
schüttelte Klapper (Plut. de Is. 64), σείσ-ων m. Rüttler, Bohnen- 
schüttler (Poll) — σεισ-: σεισ-άχθεια f. Lastabschüttlung (Einrich- 
tung Solon’s zu Gunsten der Schuldner, vgl. Boeckh’s Staatshaush. 
I. pg. 139); σεισι-: ossl-pullog laubschüttelnd (Eust.), σεισί-χθων 
Erderschütterer (Pind. I. 1. 52); σεισο-πυγίς f. Bachstelze (vgl. 
niedersächs. Wipp-start). 

SVa-nN. 

cFav?). — (ofavjo) faivu wedeln mit dem Schwanze (später 
auch trans. σαένειν οὐράν), übertr. schmeicheln, liebkosen; in Be- 
wegung versetzen, erschüttern (poet. bes. Sp., N. T.) (Fut. σανῶ, 
Aor. Foe ἔ-σανα); σαννίο-ν n. Wedel, Schwanz (Hes.). 

SYA-1. 

(cFaÀ) «αλ ὃ). — εάλ-ο-ς m. schwankende Bewegung, Schwan- 
ken, Wogen, Schwall, Wanken, Unruhe, Erschütterung!?); (κονι- 
σαλο) κονῖ-όαλο-ς m. Staub-wirbel, -wolke (Il. 3, 13. 5, 503. 22, 
401 und sp. Dicht.); σαλ-εύ-ω (selten σαλ-ό-ω) bewegen, schwingen, 
schwankend machen, erschüttern; (intr. in unruhiger Bewegung 
sein, schwanken, σαλευ-τό-ς bewegt, erschüttert, coAc(.)-/m f. Be- 
wegung, Erschütterung, Unruhe, σάλευ-σι-ς f. das Bewegen, Er- 
schüttern, σάλευ-μα(τ) n. = σαλεία; (Ἠσαλ-ω, ""σάλλω) Aor. σήλα-το᾽ 
ἔσεισε (Hes.)'). — «αλ-ακ, -ay: εάλ-αξ m. Sieb (Poll. 10. 149); 
(αλάκ-ων (ων-ος) m. Grossprahler, Aufschneider (vgl. oben σοβα- 
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005), σαλακων-ίζω, -εύω grossthun, aufschneiden (σαλακωνεύεσθαι 
τὸ σαλεύειν τὸν πρωκτόν Schol Ar. Vesp. 1169), σαλακων-εία, -ία 
f. das Grossthun, σαλακώνι-σ-μα(τ) n. grossprahlerische Handlung 
(Cie. ad Att. 14. 2); (σαλαγ-Ίω) caAáccu, neuatt. σαλώττω», bewegen, 
schwanken, schütteln, zum Ueberschwappen vollstopfen (Perf. oe- 
σάλαγ-μαι), σαλαγ-έ-ω id. (ταράττειν Hes.); caA&y-n f. Unruhe, Lärm, 
Geschrei (Hes.); caA-uyn f. stete Bewegung (συνεχῆς κίνησις Hes.). 

(σελ) «ελ. — (ἀν-σελ-γ-ης) ἄ-εελ-γ-ήε (vgl. St. σαλ-αγ) auf- 
schwellend = aufgeblasen, frech, ausgelassen, ausschweifend!?), 
ἀσελγέ[σ]ω, ἆσελγ-αίνω aufgeblasen u. s. w. sein (τὰ ἠσελγημένα aus 
Frechheit verübte Thaten Dem. 21. 19), ἀσέλγε[σ]-ια f. das Wesen, 
die Handlungsweise des ἀσελγής (ἡ μετ ἐπηρεασμοῦ καὶ θρασύτητος 
βία B. A. 451), ἀσέλγη-μαίτ) n. Frevel (Poll. 38. 2. 9). — «έλ- 
na(r) n. (das schwankende Gebälk) Schiffsgebälk, Verdeck, Ruder- 
bank; (tiberh.) Gebälk, Gerüst, σελ-μό-ς m. (Hes.), ceAu-i-c ({δ-ος) 
f. id.; εὔ-εελμο-ς poet., ep. &v-o0eAuo-s, wohl mit Verdecken ver- 
sehen, wohlberudert (Beiw. der Schiffe, Nom. Sg. nicht bei Hom.); 
ceX-i-c ({δ-ος) f. der leere Raum, die Gänge zwischen den Ruder- 
bänken (τὰ διαφράγµατα μεταξὺ τῶν διαστημάτων τῆς νηός Hes.), 
dann leerer Raum überhaupt, Demin. σελέδ-ο-ν n., (Ἔσελιδό-ω) 
σελίδω-μα(τ) n. id. (Schol. Ap. Rhod. 1. 528)'?). 

(σολ) «ολ. — εόλ-ο-ς m. eine eiserne, gegossene (vgl. αὐὖτο- 
χόωνος) Wurfscheibe (Il. 28, 826. 839); runder Stein (Ap. Rhod. 
3. 1364). — (όλ-ών (ων-ος) m. Athener, der berühmte Gesetz- 
geber [gab seine Gesetze als Archon des Jahres 594]|!*). 

8U. 

sü-cüla f. Haspel, Winde, Zugmaschine ^). 

sva-p, SY&-D bewegen = werfen, streuen). 
(*sup-u-s) suppu-s m. Wurf (vgl. trinionem suppum vocabant 

Is. or. 18. 65)!" supä-re werfen, auswerfen, zerstreuen (abtor- 
que proram ac lorias copulas supa, Acc. ap. Non. p. 200. 33), 
dis-sipá-re auseinanderwerfen, zerstreuen, zersprengen, zerstören, 
verschwenden, vergeuden (in der Tmesis: disque supatis Luer. 1. 
652), in-sipare (-sipui) hineinwerfen (Cato r. r. 85. Varro l. 1. 
6. 22), ob-sipüre entgegen-sprengen, -spritzen (Plaut. Cist. 2. 3. 
37); vgl. supat, jacit; unde dissipat disicit, et obsipat obicit, et in- 
sipat, hoc est inicit (Fest. p. 311)!5). — (*pro-svap-ia) pro-sap-ia 
f. Sippe, Sippschaft, Nachkommenschaft, Stamm, Geschlecht (pro- 
sapia progenies, id est porro sparsis εἰ quasi jactis liberis, quia 
supare significat jacere et dissipare disicere Fest. p. 225) [als altes 
Wort bezeichnet von Cic. Tim. 11. 35: ut utamur veteri verbo, 
prosapiam; Nbf. prosapie-s Prudent, Cassiod.]!'). — (*subu-s) 
Subü-re brünstig sein, ranzen, subi-du-s aufgeregt, in-subidu-s [se- 
curus|??). 
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sva-l. 
säl-u-m n. (m. undantem salum, Enn. ap. Non. p. 223. 24) 

das Wogen des Meeres, daher auch Meer (das bewegte, offene), 
Strömung, Seekrankheit!); sal-or (ör-is) m. Meerfarbe (Marc. Cap.). 

*) Clemm St. III. 287 f.: ,,etwa möglich, dass man von einer Wurzel- 
form sva oder sav 'bewegen! ausginge; durch Weiterbild (oder auch 
innerhalb der betreffenden Gruppen durch gleich anlaut. Suffixe?) liessen 
sich dann erklären die Gruppen mit 1, mit n, mit b. Als Nbf. zu sva 
ergäbe sich sw mit speciellerer Bedeutung der stürmenden Eile. Doch 
darüber ist das letzte Wort noch nicht gesprochen u. &. w.* — Der Verf. 
erlaubt sich von der sicheren Wurzel sw (Skr. su, s) auszugehen, 
Steigerung ders. anzunehmen (sau = sav, sva); und daraus die Secundür- 
wurzeln: sva-n, sva-l, sva-p (-b) zu bilden (vgl. C. E. 61 ff). Clemm's 
und auch des Verf. Vorgang beruht jedenfalls auf blosser Vermuthung. 
— 1) Clemm St. III. 283 ff. — C. E. 383. 573. — F. W. 199. — Anders 
Ebel KZ. I. 300 f. V. 356: W. Kju (schwanken, sich bewegen u. &. w., 
PW. II. 1065) = σεύω mit trans., xéo mit intr. Bedeutung. — 9) Vgl. 
C. V. 1. 150. 187. 22). 223. 15). II. 46. 130 f. („für σεύω lässt sich ders 
Ausfall eines Spiranten nach σ trotz ἔσσευα nicht mit Sicherheit er- 
weisen“). 279. 364. 11). 403 („statt σεῦται ist Soph. Tr. 1. c. vielleicht 
mit Blomfield und Nauck σοῦται zu lesen von dem freilich bei Soph. 
nur einmal belegten gleichbedeutenden σοῦσθαε''). — 3) Vgl. noch 
Düntzer KZ. XVI. 19f., der für σαῦρο-ς (davon σαυρω-τήρ) die urspr. Be- 
deutung „die dahinstürmende Lanze‘ und spätere Uebertragung auf einen 
besonderen Theil der Lanze vermuthet. — Anders S. W. und Sch. W. 
8. v.: eigentl. *eravoorre von σταυρύω, eig. der Feststecker, der Schuh 
der Lanze. — 4) Fick KZ. XXII. 214. — 5) L. Meyer KZ. XXI. 472f. 
(ders. denkt jedoch KZ. VIII. 249 an das alte Präfix dea- weg, herab). 
— Andere Deutungen: a) Bugge Fleckeisen Jahrb. CV. pg. 95: oefaw 
= sivare in de-sivare (desinere) Paul. Ep. 72. b) Ebel KZ. IV. 169: &vg 
todo iFdo, εἶάω oder ἑάω, in der Bed. einem probare von probus ver- 
gleichbar, also „gutheissen“, oder, da &ug statt ἐσύς von W. £s steht, 
„sein lassen". c) Kraushaar St. II. 429 ff.: W. as schleudern, werfen; 
St. Zo-fa: 2o-fa-jo, &-Fa-jo, i-Fa-o == lasse fahren, gehen. Beistim- 
mend Brugman St. IV. 129. d) Pott I.! 276. L.* 603: ava -]- as (mittere, 
ad-, per-mittere) =  ava-as-jü-mi, atüs-jü-mi. e) Savelsberg qu. lex. 
p. 7: urspr. «εάω. f) Sch. W. s. v.: ἐς sein: £c-ac sein machen, sein 
lassen, lassen. — C. V. I. 122 nennt Ebel's Deutung ,,begrifflich un- 
wahrscheinlich“, und sagt von Kraushaar „dem Versuch kann man 
scharfsinnige Deutung nicht absprechen, aber er setzt zu viele nicht 
überlieferte Mittelglieder voraus um zu überzeugen“; dann Il. 134 be- 
züglich der Deutungen von Bugge und L. Meyer „das begriffliche Band 
ist ein schwaches‘ und schliesst mit „non liquet“. L. Meyer Ἱ. c. nennt 
Kraushaar's Aufsatz über ἑάω „so gut wie ganz werthlos*". Kraus- 
haar wieder bekämpft 1. c. Pott’s Deutung schon darum, weil die ep. 
Form εἰάω unmöglich für *evao stehen kann. — Obwohl dem Verf. die 
Deutung L. Meyer's als die annehmbarste erscheint, erklärt er doch: 
Curtius hat Recht „non liquet“. — Vgl. noch bezüglich des ει C. V. I. 
l c.: „wenn, wie wir annehmen müssen, das ει auf Ersatzdehnung be- 
ruht, so ist es Zufall, dass die Attiker den Diphthong nur in den augmen- 
tirten Formen bewahrten, es bildete sich zu einer Zeit, da wie in der 
hom. Sprache εἰάω und ἑάω neben einander bestanden die gewisser- 
maassen willkürliche Regel, eio» aber ica zu sprechen, die sich wie εἶχον 
zu ἔχω zu verhalten schienen. Genau genommen ist also hier gar keine 
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Augmentsylbe ει vorhanden". — 6) C. E. 388. — F. W. 416. 503: euro- 
päisch svap, svab heftig bewegen, werfen, streuen, schweifen lassen, 
gräko-italisch svop. — Kuhn KZ. Il. 132. IV. 18 vergleicht neben φόβη 
goth. sveiban, altes. svipan, altn. svipa, ndd. swtpen peitschen (vgl. Diefen- 
bach G. W. 2. 358. 3860). — Vgl. noch Sch. W. s. v. — 7) C. E. 375. 
— Sch. W. s. v. (stammverwandt mit σεύω). — Anders Froehde KZ. 
XXII. 263: = Skr. tveshati in heftiger Bewegung sein, = *oJtíoo, 
Ἀσείσω. — 8) Delbrück KZ. XVI. 239. — Vgl. C. V. I. 309. — 9) Clemm 
St.l.c. — C. E. 376. — W. sval schwellen: F. W. 405. 417. 503 f.; 
F. Spr. 390. Froehde KZ. XVIII. 263. Dietrich Haupt Zeitschr. V. 225. 
— 10) B. Gl. 415a: salilá (aqua). — Zu ἄλλομαι: Lottner KZ. VII. 24 
und Sch. W. s. v.: die ,,springende* Meerfluth. — 11) C. V. I. 302. — 
19) Clemm St. VIII. 96. — 18) F. W. 402 f.: sala n. Boden, Grund 
(svala?). — Zu W. sad, daraus sal sitzen: Eschmann KZ. XIII. 106. 
Zeyss KZ. XVII. 415. Dagegen C. E. 240. 875. — 14) C. E. l. c. (Anm. 7): 
„so scheint es“. — 15) C. E. 388. — 16) F. W. l. c. (Anm. 6). — 
17) Pauli KZ. XVIII. 29. 52). — Vgl. Miklosich Lex. 524. 968: sypa-ti 
spargere, o-supa f. papwla, böhm. poln. o-spa, nserb. h-ospica, sloven. 
o-sepnice. — 18) Anders: a) Benfey KZ. VII. 57: as, sa werfen, caus. 
sap-aja (sap-aja). b) B. Gl. 102a, Kuhn KZ. IV. 23 und Pott E. F. I 
207: Skr. kship” werfen (vgl. nhd. schippen, schuppen, goth. skiuban, 
nhd. schieben. Dagegen Schweizer-Sidler KZ. VII. 151: „kaum richtig“, 
XIII 304: „nicht so ganz ausgemacht“). c) Corssen I. 399 f. 434. II. 
132: sa streuen, Erweiterung der W. durch -p. Dagegen nennt ders. 
B. 32 Kuhn's Herleitung „zweifellos“, N. 70 „sehr einleuchtend“. — 
19) Corssen 1. c. (Anm. 18). — 20) C. E. 383 f. — F. W. 495. — Schmidt . 
KZ. XIX. 273. ' 

8Süfar n. Runzelhaut (gräkoitalisch). 
εὔφαρ n. Runzelhaut (von Menschen, Schlangen, auf der 

Milch); alte runzlige Person; Adj. (übertr.) sehr alt (γέρων, ὕπερ- 
γέρων., ὃ λίαν γεγηρακώς E. M.). 

süber (-éris) n. Korkeiche (quercus suber Linnée), Kork (die 
Rinde der Korkeiche ist als Runzelhaut sehr angemessen bezeich- 
net), suber-ie-s f. id. (Lucil ap. Fest. p. 294), suber-eu-s, -inu-s 
von der Korkeiche, Suberinu-s röm. Beiname. 

F. W. 496. 

SUS trocknen. — Skr. eush trocknen, eintrocknen, aus- 
dörren, hinwelken; caus. 1) austrocknen, ausdörren, 2) hart zu- 
setzen, zu Grunde richten, vernichten (PW. VII. 270); zend. 
hush id. 

(αυς, «αυ, αὑς, QU, QU. 
cauc-apó-c trocken, dürr (ψιθυρός Hes), σαυσαρ-ι-σ-μό-ς m. 

Trockenheit und Unbeweglichkeit der Zunge (Arist. probl. 27. 3). 
— cau-kÓ-c id. (ξηρὸν Συρακούσιοι Hes.), «αυ-χ-μό-ς (x = χ durch 
Einfluss der Liquida μ]1) id. (Lex.). — αὐς-τηρό-ς trocken, rauh 
machend, sauer, herb, (tibertr.) finster, mürrisch, strenge, αὐστηρ-ία, 
αὐστερό-τη-ς (τητ-ος) f. Säure, Herbe, finsteres Wesen. — αὔ-ω, 
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richtiger als αὔω (vgl. ἀφ-αύει Arist. Equ. 394, aim‘ ξηραίνα 
Hes.), dürr machen?); α a-0-6, αὖ-ο-ς = σαυσαρός (vgl. lit. Satisas, 
ndd. sör, sür, ags. seár), evó της; αὐό-τη-ς und αὐο-νή, αὖὐο-νή f 
Dürre, Trockenheit; (αὐ-αλο) αὐ-αλ-έο-ς poet, — αὖος. — (*ai-ox-o, 
or — x, vgl. ἔρ- χο- -μαι) αὖὐ-χ-μό-ς m. — avog, αὐχμή f. id. (Qu. 
Sm. 9. 372), αὐχμό-τη-ς f. id. "Clem. Al), αὐχμ-ηρό-ς, αὐχμ-αλ-έο-ς; 
αὐχμή- ει-ς (h. h. 18. 6) dürr, trocken; (übertr.) struppig, schmutzig; 
αὐχμά-ω (Sp.), αὐχμέ- e (Od. 24. 250) dürr u. Β. w. sein, squalere; 
αὐχμώδης —= αὐχμήρός. — (αὖ-α, ἂν-α, aja?) ἄ-ζα f. Dürre, 
Gluth; Staub, Schmutz (Od. 22. 184); ἄζω dörren, Med. ver- 
dorren, vertrocknen (αἴγειρος ἀξομένη Tl. 4. 487), (afavjo) ἀξαίνω, 
ἀξάνω (h. Ven. 271) = &foua?); ἀζ-αλ-έο-ς trocken, dürr, (activ) 
ausdörrend. 

Lehnwort: austeru-s = αὐστηρό-ς, Demin. austerü-Wu-s, austeri- 
la-s f. — αὐστηρότης, auster-üli-s f. eine Pflanze — sisymbrium 
(App. herb. 105). 

B. Gl. 391b. — Bugge KZ. XX. 38. — C. E. 396. 692. — F. W. 
198. — Miklosich Lex. pg. 906 s. v.: sucht siccus. — Pott KZ. V. 287. 
— 1) Vgl.: Grassmann KZ. XII. 103. Legerlotz KZ. VII. 292. — 2) Vgl. 
C. V. I. 221. 2). — 3) C. V. 1. 259. 16). 322. 50): „ago offenbar ver- 
wandt mit αὔω''. — Anders F. W. 343: ἄζω dörre (für ἄσδω) zu ardeo 

' (für asd-eo?). 

1) SKA decken, bergen. — Skr. Khäjä [= skaja] f. 
Schatten, schattiger Ort; Schatten, Abbild, Widerschein (PW. 
II. 1087). 

ska. 
εκἄ. — (oxeja, dann e vor j zu ı geschwächt: 9-jar) εκιά, 

ion. ckuj, f. Schatten, Schatten der Abgeschiedenen im Hades, 
Schemen (Od. 10, 495. 11, 207); übertr. das Nichtige, Vergüng- 
liche!); (σκια jo) εκιά-ώ beschatten, verdunkeln, bedecken; Med, 
sich verdunkeln, dunkel werden (Hom. nur σκιόωντο — ἐσκιῶντο), 
σκια-κό-ς schattig (Hdn. epim. 126); εκι-ά-ς (dó-og) f. Schatten- 
dach, Schirm, Dolde, umbella (ἀναδενδράς Hes.), σκιάδ-ιο-ν, -ειο-ν 
n. id., Zelt, Laube, Demin. σχιαδ-ίσκη f. (Anakr. 66. 11); (σκιαδ-ω) 
cau) == GXLO0 (Hom. nur Aor. Conj. σκιᾶ-σῃ Tl. 21. 232), σκια- 
σ-τ-ικό-ς beschattend, σχια-σ-μό-ς m., σκία-σ-μα(τ) n. Beschattung; 
σκιαδ-εύ-ς m., exLeuva, oxsaıv-Is (Nbf. σκιαθ-/- c) f. ein Meerfisch 
(umbra, salmo thymallus Linnée); σκι-αρό-ς σκιε-ρό-ς = schattig, 
schattenreich; σκιό-ει-ς id.; σκιο-ειδής schattenartig, dunkel, trüb. — 
εκῖ-ρο-ς πι. schattiges, waldiges Land (σκεῖρα᾽ χωρία ὕλην ἔχοντα 
εὐθετοῦσαν tic φρύγανα Hes. σκεῖρος ἄλσος καὶ δρυμός id. oxigov' 
τήν ῥίξαν διὰ τὸ ἐσκιάσθαι. Όθεν τὸ σκιάδιον ᾽άττικοὶ σκῖρον καλοῦ- 
σιν Schol. Victor. ad Il. «p. 331); εκί-ρο-ν n. Sonnenschein. 

εκᾶ. — εκη-νή f. beschatteter Ort, Laub, Zelt, Hütte; Wagen- 
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verdeck, Bettvorhang; das bedeckte hölzerne Gerüst, worauf die 
Schauspieler spielten, (und ‚später im kunstmässig eingerichteten 
Theater) Bühne, Scene (τὰ ἀπὸ σκηνῆς, erg. µέλη, die vom eigentl. 
Schauspieler, also von der Scene vorgetragenen Gesänge); der 
Aufenthalt im Zelte [Stiftshütte N. T.]?); σκην-ί-ς ( (ü-og) f. id. 
(Plut., Jos.), Demin. σκην- «δ-ιο-ν, -ύδριο-ν n.; σκην-ικό-ς zur Scene, 
Bühne geh., σκηνικ-εύ-ο-μαι als Schauspieler "spielen, daher: etwas 
vorspiegeln (Memn. 51); oxnv-i-m-s m. der auf der Bühne Be- 
findliche; Adj. im Zelt u.s. w. befindlich; σκήνά-ω in einem Zelt 
u. 8. w. wohnen, sich aufhalten, niederlassen ; (* σκήνο-ς) σκηνό-ω 
ein Zelt u.s. w. errichten, — σκήναω; σκήνω-τή-ς m. — σκηνίτης, 
Zeltgenosse (Hes.), σχήνω-σι-ς f. das Errichten eines Z. u. s. w., 
σκήνω-μα(τ) n. Zelt; (σκην-ες) ckfjv-0C n. = σκηνή», bei den Do- 
riern, bes. Pythagoräern „Leib“ als Behausung, Hülle der Seele 
(sogar σκῆνος µελίσσης Antiphil. 29) [vgl. σκέν-αρ (09-05) n. Leib 
Nik. Th. 694]; σκηνέ[σ]ω (meist Med.) = σκημάῶ» σκηνη-τή- ς 
(σκην. εὔ-τη- -ς E. M) = σκηνίτης» σκήνη-μα(τ) n. = σκηνή; σκηνο- 
ειδής von der Gestalt eines Zeltes, Theaters (Sp.). 

κο. — εκό-το-ς (vgl. κύ-τος) m. Finsterniss, Dunkel (Hom. 
‘ Od. nur 19.389, häufiger in der Il, aber hier stets = Todesdunkel); 

σκότ-ιο-ν n. id. (Or. Sib.); εκοτ-ία f. = σκότος, (bes.) finsterer Ort, 
Grab, Unterwelt, σκοτ-ία-ς m. Finsterling ( tenebrio, Hes.); σκότ- 
10-5, σκοτι-αῖο-ς (Phryn. pg. 552), σκοτ-αἴο-ςο σκότ-ειο-ς (LXX), 
σκοτ-ερό-ς (Orph. Arg. 1040), σκοτό-ει-ς poet. finster, dunkel, heim- 
lich; oxor-i-m-s m. Bein. des Zeus (= κελαινεφής, Paus. 3. 10. 6); 
σκοτο-ειδή- --» σχοτώδης finster von Ansehen; (σκοτ-ες) εκότ-ος n. — 
σκότο-ς, (onoreo-vo σκοτει-νό-ς —  σκότιος Uu. B. W.?), σκοτεινό-τη- ς 
(eme-0s) f. = σμότος (Plat. Soph. 254 und Sp.), σκοτειν-ώδης --- 
οκοτώδης; σκοτ-ἄ-ω verfinstern, verdunkeln (nur σκοτόωσι Nik. Al. 
35); σκοτά-ζω id. (LXX), σκοτα-σ-μό-ς m. Verdunkelung (Diosc.); 
ὅποτ-έ-ω, σκοτ-ό- o id.; schwindlig (d. h. dunkel vor den Augen) 
yechen, σκότω-σι-ς f. Verfinsterung, Schwindel (Med.), σκότω-μα(τ) 

. id., σκοτωματ-κό-ς schwindlig; onor-Io = σκοτάόω U. B. W., OXOTL 
σ-μύ-ς m. — σκότωσις; Gxot-tU-c Sich im Finstern verbergen (Hes.). 
— εκο-ιό-ς (selten ,poet) = σκιερός (Nik. Ther. 660); σκοιά᾿ 
σκοτεινά.  GX0L0v' σύσκιον. σκοῖδιον σκιάδιον (Hes.); (οι — υ: 
oxv-ja, -δία, -δα) σκυ-δά σκιά (Gloss.)*). 

εκώ, — (σκω-ματ) εῶ-μα(τ) n. Hülle, Gewand der Seele (vgl. 
oben σχιναρ. σκῆνος) — Leib; Körper?) (bei Hom. stets todter Leib, 
Leichnam, Aas; der lebende Leib — δέµας); die Person selbst, bes. 
von Leibeigenen; Naturkörper; ‚das Ganze, Gesammtheit; christ]. 
Gemeinde (N. T.), Demin.* σωμάτ-ιο-ν n.; σωµατ-ικό-ς (cap LVO-G 
Gloss.) leiblich, körperlich, σωματ-ό-τή-ς (ωχ. os) f. Körperlichkeit 
(Sext. Emp.); σωµατ-ό-ω; ζω verkörpern, verdichten, festmachen, 
in ein Ganzes bringen, σωµάτωώ-σι-ς f. Verkürperung, Verdichtung 
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(Theophr.); σωµάτο-ειδής, σωµατ-ώδης einem K. ähnlich, körper- 
artig, ein Ganzes bildend. 

ska. 
sca. — (sca-i-co, ca-i-co) eae-eu-s verdunkelt, dunkel, ohne 

Licht = blind, verblendet, umnebelt; dunkel = unsichtbar, ver- 
borgen, unsicher, zwecklos®); caeci-tä-s (tüd-o Opil. Aurel. ap. Fest. 
p. 173. 24) f. Blindheit, Verblendung; Caecilu-s italischer Heros, 
Sohn des Latinus (Verg. Aen. 7. 678); caecu-la, caeal-ia f. 
Blindschleiche (caecus serpens Plin. 9. 51), Caecil-iu-s, Caec-ina 
m. röm. Eigenn.; caecü-re (ex-, ob-) blind machen, blenden, ver- 
dunkeln, umnebeln, caecü-tor m. Blender (Paulin. Nol); caec-ut-ire 
(vgl. balbutire sammt Anm. pag. 563) blind, geblendet sein, schlecht 
sehen (Varro ap. Non. p. 35. 4); (caecü-lu-s, *caecul-tu-s) caecul 
tä-re blödsichtig sein (Plaut. ap. Paul. D. p. 62. 3). 

sco. — (*sco-cülu-s dunkel machend, *sco-culi-to, *sco-culi- 
mit einem dunkel machenden Dinge behaftet d. h. mit dem Fehler 
des einen Auges =) 00-016-5 (co-ch-tis) ein&ugig, Cocle-s rüm. 
Zuname, bes. M. Horatius Cocles, der Held im Kriege gegen 
Porsena *). 

Ascoli KZ. XVII. 940. — B. Gl. 142a. — Corssen I. 378. II. 210. 
N. 262 ff. — C. E. 167f. 642. — Delbrück KZ. XVII. 238 f. — Düntzer 
KZ. XII. 19f. — Goetze St. Ib. 158. — Schmidt KZ. XIX. 275 Anm. 
— Walter KZ. XII. 586 f. — 1) Vgl. noch: Benfey KZ. VIII. 82. Christ 
p. 86. L. Meyer KZ. VI. 389. — Anders F. W. 208: ski scheinen, 
schimmern. — 2) Zur erweiterten W. ska-d, Skr. kha-d: Brugman St. 
IV. 94. Pott E. F. I. 243. — 3) Vgl. Leskien St. II. 101. — 4) Meister 
St. IV. 443. — Schmidt KZ. IX. 364. — 5) Delbrück KZ. l c. Ders. 
vergleicht: alind. hamr Hemd, äussere Gestalt; age. ham, hama (byrn- 
ham Rüstung u. s. w.), ahd. ish-hamo (corpus, caro), goth. ga-hamon sich 
bekleiden u.8. w. — Vgl: Brugman St. IV. 156 Anm. V. 932. C. E. 
685. — Anders: a) Düntzer KZ. ΧΙ. 260: σῶμα von seiner Kraft, vgl. 
σῶς, σῶκος. b) Sonne KZ. XV. 90: su (κασ-σύω, suo) σώ-μα, vgl. χυ 
χῶ-μα. — 6) Corssen l. c. und C. E. Ἱ. ο. („vielleicht“). — Anders Benfey 

' li 222 Anm. (anschliessend an Pott E. F. I.! 166. IL! 397): Skr. pron. 
interr. k& (Verächtlichkeit ausdrückend) + aksha „schlechte Augen 
habend“, lat. = ca-ocu, ca-icu — caecu-s. Ferner: Skr. eka eins, ver- 
stümmelt lat. = c, daraus c-ocli-vat „mit einem Auge versehen". Bei- 
stimmend Corssen KZ. III. 274. — Aehnlich B. Gl. 62b, vgl. Gramm. 
IL? 59: eka unus, ca-icu-s == caecus, primitive un-oculus; ec-ocles, c-ocles. 

. — Fick W. 362. Spr. 116. 315: kaska blódsüchtig == caecus; „Ableitung 
nicht za finden“. — Walter KZ. X. 201 anschliessend an Varro Ἱ. |. 
1. 71: ab oculo ,,Cocles** ut ocles diclus, quod unum haberet. oculum) 
Prüpos. co + oc[w]lo = cum oculo (im empfundenen singulüren Ver- 
stande), oculo praeditus. — Dagegen C. E. 42: von jenem eka, speciell 

' sanskritisch, findet sich in den verwandten Sprachen nirgends eine Spur. 
— Ganz eigenthümlich Klotz W. s. v.: caecus stammverwandt mit xor- 
«v1Ào; ferner: cocles entweder von co-oculus oder verderbt aus κύκλωψ. 
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2) SKA besitzen, beherrschen; SKI weilen, wohnen. 
— Skr. kshi weilen, sich aufhalten; wohnen, bes. mit dem Neben- 
begriff des ruhigen und ungestórten oder des verborgenen Ver- 
weilens, bewohnen; caus. ruhig wohnen machen, pacare (PW. II. 
543); kshi besitzen, verfügen über, beherrschen (ibd. 544). 

ska. 
(Gx«, κσα) xral). — (St. κτα-α, κτφ-ο-μαι) κτά-ο-μαι, ion. 

κτέ-ο-μαι), (Fut. κτή-σο-μαι, κε-κτήσομαι, Perf. ἕ-κτη-μαι, ati. gew. 
κέ-κτη-μαι, Conj. κέ-τω-μαι, Opt. κε-κτή-μην, seltener κε-κτώ-μην, 
Hom. nur Inf. ἕ-κτῖ-σθαι Il. 9. 402, Aor. Act. κτή-σοιντο Thuk. 6. 30, 
Aor. Pass. ἕ-κτή-θη-ν) Prüs. Imperf. Fut. und Aor. Med. = sich 
erwerben, verschaffen, kaufen; Perf. und Fut. 3. sich erworben 
haben — besitzen, haben (6 κεκτηµένος der Herr); Aor. Pass. er- 
worben sein (bisweilen das Perf. passivisch: Thuk. 2, 62. 7, 70, 
Plat. Phil. 59b)9); Verbaladj. xrn-ro-s (Il. 9. 407), κτητ-έο-ς er- 
worben, zu erwerben, erwerbbar, xrnr-ıx0-g geschickt zu erwerben 
(xr. ἀντωνυμίαι pron. possessiva Gramm.); (xvv-0) κτήσ-ιο-ς zum 
Eigenthum, Vermögen geh., Κτήσιο-ς Sohn des Ormenos (Od. 16. 
414). — (κτη-τι-) κτῆ-ει-ς f. Erwerben, Erwerbung, Besitzung, 
Demin. κτήσ-ε[ῦ-, id-0-v n. (Sp.); κτή-τωρ (Tog-og) m. Besitzer, 
Herr (Sp.), fem. xrnrög-ı00« (Sp.). — κτῆ-μα(τ) n. das Erworbene, 
Erwerb, Eigenthum, Vermögen, Demin. ατηµάτ-ιο-ν n. (Alkiphr.), 
κτηµατ-ικό-ς vermögend, begütert (Sp.), srnuer-i-m-s m. Eigen- 
thümer (Lex.) — κτῆ-νος (vgl. δῆ-νος, ἔθ-νος, ἴχ-νος u. 8. w.) n. 
Besitz, bes. der in Heerden bestehende, Zuchtvieh [Sing. ein Stück 
Vieh]*), κτην-ηδόν nach Art des V. (Her. 4. 180), ατην-ικό-ς; 
-In-g das V. betreffend, κτην-ώδης viehmässig (Sp.). 

κτε 5). — κτέ-ανο-ν n. (poet.) = κτῆμα. — (St. κτε-αρ-τ) 
κτέ-αρ n. — κτῆμα (Sg. erst bei sp. Dicht.), Pl. κτέατ-α (Dat. 
κτεάτ-εσσι), (Ὑκτεατήρ) κτεάτειρα f. Erwerberin, Spenderin (Aesch. 
Ag. 347); xteat-IZw erwerben, verschaffen, Med. sich erw., versch. 
(Hom. nur Aor. κτεάτισσα, Perf. ἐ-κτεάτι-σ-ται); Verbaladj. κτεατι- 
στό-ς (Inser.). — (κτεαρ-ατ, verkürzt κτερ-ατ) κτέρ-ας (ατ-ος) n. = 
κτέαρ (Hom. nur Sg. Nom. Il. 10, 216. 24, 235, dann sp. Dicht.). 
— (xteap-es, verkürzt κτερ-ες) κτέρ-ε[«]-α n. Pl. Besitz, Habe, 
(dann) alles den Todten als Eigenthum Mitgegebene und zugleich 
auf dem Scheiterhaufen Verbrannte; (tiberh.) Leichenbestattung, 
Todtenfeier (Hom. und sp. Dicht.); xrepe[c]-iZu, xTtep-iZw (urspr. 
— κτεατίζω, dann) einen Todten feierlich bestatten (ἀέθλοις durch 
Wettkämpfe die Bestattung feiern Il. 23. 646); mit Acc. κεέρεα 
zu Ehren des Todten das ihm gehörige Besitzthum verbrennen, 
justa solvere [vgl. dalınv δαΐνυσθαι, µάχην µάχεσθαι u. 8. w. Curt. 
Schulgr. 8. 400a] (Hom. zu κτερίζω nur: Fut. κτεριῶ, Aor. Opt. 
κτερίσ-ειε, -ειαν; zu κτερεΐζω nur: Imper. xregfife, Inf. πτερεῖζεμεν, 
Aor. Inf. κτερεῖξαι, Conj. in Futurbed. xregel&o)‘); ατερί-σ-ματ-α n, 

Vanidek, etym. Wörterbuch. 67 
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Pl. = κτέρεα (Trag.), κτερισ-τή-ς m. der die Todtenbestattung Be- 
sorgende (Sp.). 

ski. 
(σκι, ασι) xn). — (xeıjo) κτί-ζω (Präsensst. zuerst Her.) 

bewohnbar machen, anbauen, gründen, erbauen (Hom. nur Aor. 
3. Sg. κτίσσε, 3. Pl. ἕ-κτισα-ν, Fut. xr(-00, Perf. κε-κτι-κ-έναι D. 
Sic. fr. 19, ἕ-κτι-σ-μαι Eur. fragm. 17. 9); Part. κτί-µενο-ς (Aesch. 
Choe. 806), éJ-xríusvo-; wohl-bebaut, -gegründet, -angelegt (nur 
Hom. und εὖ-κτίμενος h. Ap. 36)°); (ατι-τι) κτί-σις f. Anbauung, 
Ansiedlung, Gründung, (das Schaffen N. T.), κτι-σ-τύ-ς id. (Her. 
9. i κτί-τη-ς (Eur. Or. 1637), ατι-σ-τή-ς, ατι-τήρ (Hes.), κτί-σ- 
τωρ (τορ-ος) m. Anbauer, Ansiedler, Gründer, Schöpfer (Sp.), 
κτι-σ-τ-ικό-ς schöpferisch (Eecl), κτί-σ-μα(τ) n. das Gegründete, Ge- 
baute (das Geschaffene, Creatur N. T.) — -κτι-ον: ἀμφι-κτί-ον-ες 
m. die Herumwohnenden, Umwohner, Grenznachbaren (Her. 8. 104, 
Pind.); ᾽Αμϕι-κτύ-ον-ες (unriehtig statt -κτι-) m. der Amphiktyonen- 
bund, ein Verein von Nachbarvölkern eines Heiligthumes zum 
Zwecke wechselseitiger Befriedigung und gemeinsamer Festfeier 
[der bekannteste der pyläische, 12 Völkerschaften, und delische]*); 
περι-κτί-ον-ες m. — ἀμφικτίονες. — κτί-λο-ς (vgl. βέ-βη-λο-ς) zahm, 
mild (Widder, Schafbock Il. 3, 196. 13, 492)°); κτιλό-ω zühmen, 
kirren; Med. sich befreunden (ἑ-κτιλώ-σαντο Her. 4. 113); ατιλ-εύ-ω 
id. (Pind. fr. 262). 

PW. l c: 2) kshi wohl ursprünglich identisch mit 1) Κε. — 
Benfey Wzlex. II. 185. — C. E. 156. — Düntzer KZ. XII. 21. — F. W. 
54. 1060; Spr. 113. 154; KZ. XX. 179 ff. XXII. 198. — L. Meyer KZ. 
VIT. 288. — 1) Ueber ska, ski, Skr. ksha, kshi, griech. κτα, κτι vgl. 
C. E. 687 ff. — 2) Anders Christ pg. 82, vgl. pg. 114: W. pa, Skr. pami, 
dor. παάομαι. — 8) C. V. II. 68. 226. 318. — 4) Ueber das Suffix vgl. 
Aufrecht KZ. II. 147 f. — 5) Vgl. Allen St. III. 228 f. — 6) C. V. II. 
268. 272. 812. — 7) C. V. I. 186. 14). 818. 8). IL 119. 373. — 8) Vgl. 
Sch. W. s. v.: „indem man fälschlich Amphiktyon, den Sohn Deukalion’s 
und Bruder Hellen's, als Stifter des pyläischen Bundes annahm“. — Pott 
KZ. IX. 402: „möglich, dass sich u aus lat. civis und goth. heiva-frauja 
οἴκοδεσπότης rechtfertigen liesse. Oder gehörte v dem Suffixe an? (vgl. 
Skr. krug-van, pi-van, cak-van u. s. w.)". — Suffx van nimmt auch 
Ebel KZ. IV. 340 an. — 9) Curtius St. VI. 430: xta erwerben „wahrsch. 
*ure-jo-g, "xrs-ogg ̂. [Doch κτίλος passt der Bedeutung nach nur zur 
Wurzelform «τε, nicht zur Form κτα.] 

"3) SKA, SKI schädigen, verletzen, vernichten. — 
Skr. ksha-n 1) verletzen, verwunden, 2) Med. sich verletzen, 
wund werden; kshi vernichten, zersfören, verderben, ein Ende 
machen, übel mitnehmen; Pass. abnehmen, ein Ende nehmen, auf- 
hören, sich erschöpfen, zu Grunde gehen, umkommen (PW. I. 
629. 543). 
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ska. ' 
(κα. --- (*ox5j-&oc Schaden, Verletzung) d-ckn0*fjc (Hom.) un- 

verletzt, unversehrt, wohlbehalten (nur Nom. Sg. und einmal Nom. 
Pl. ἀσκηθέ-ες Od. 14. 255 dreisylbig; νόστος Ap. Rh. 2. 960) 1). 

ksa (vgl. oxípoc, Eipos pg. 1073) = Ea. — (Ksa-nw-va, E-v-Fo) 
ξέ-ν-ο-ς, ion. poet. ξεῖ-ν-ο-ς, lesb. Eév-vo-c, Kol. exé£vo-c, m. (urspr.) 
Schädiger, Plünderer, daraus: (schädigender) Ausländer, Fremd- 
ling (vgl. hos-ti-s pag. 258); Gastfreund = Gast (der bewirthet 
wird), Wirth (der bewirthet); Adj. fremd?); Demin. ξεν-ύδριο-ν 
(Menand.), -ύλλιο-ν (Plut. Apophth.) n.; ξένη f. (γύνη) die Fremde, 
Gastfreundin (χώρα), die Fremde, fremdes Land, ξένη-, ξείνη-θεν 
aus der Fremde; δεν-ία, -In (Od. 24, 286. 314), ξειν-ία f. Gast- 
freundschaft, Gastrecht (Zustand eines Fremden im Ggs. des Bür- 
gers); ξέν-, ξείν-ιο-ς die Gastfr. betr., gastlich (τὰ ξείνια, ξειν-ήϊα, 
erg. δῶρα, Gastgeschenke); &ev-ıx0-s den Fremden, Gast betreffend; 
ξεινο-σύνη f. — ξεινία (nur Od. 21. 35); (*Eev-I-n-g Fremdling) 
ξενιτ-εύ-ω' ein Fremdling sein, &evıre(F)-I« f. das Leben eines Fr. 
oder in der Fremde; ξεν-ών (-ῶν-ος) m. Fremdenzimmer, Herberge; 
ξενό-ει-ς voll von Fremden id I. T. 1281); Ecvó-w zum Gast- 
freunde machen, gastlich aufnehmen, (Med.) in der Fremde sein 
(entfremden, berauben Sp.), ξένω-σι-ς f. Versetzung in einen fremden 
Zustand, die Neuerung (Krankenhaus für Fremde Suid.); Zev-iZw, 
ξειν-ίζω gastlich aufnehmen, bewirthen; befremden, fremdartig sein 
(Fut. 1. Pl. hom. ξεινί-σσοµεν, Aor. ἐ-ξεινί-σα, ep. -σσα, Aor. Pass. 
ἐ-ξενί-σ-θη-ν); ξένι-σι-ς f. Bewirthung (Thuk. 6. 46), ξενι-σ-τή-ς m., 
-στρια f. (Sp.) der, die Bewirthende; ἕενι-σ-μό-ς m. =  Efvioug; 
Neuheit, Ungewohnheit; δένι-σ-μα(τ) n. Befremdung (θαῦμα Hes.). 
— ἔχθρό-ξενο- den Fremden Feind, ungastlich (Aesch. Prom. 
728)°); ἰδιό-ξενο-ς Privatgastfreund; πρό-ξενο-ς Öffentlich Gastrecht 
übend oder befreundet; (Subst.) Staatsgastfreund d.h. der Bürger 
eines Staates, den ein anderer Staat zum Vertreter geiner Inter- 
essen bestellte (= unseren Residenten oder Consuln); überh. Gast- 
freund. 

(ksa) κτα, κτα-ν. — Verbalstamm κτᾶ (s. unten κτείνω) 
(episch und einzeln bei Trag.: Aor. Act. Sg. 1. ἕ-κτα-ν, κατ--κτα-ν͵ 
9. ἕ-κτα, ἅπ-έ-κταν Pl. 1. ἕ-τα-μεν, 8. ἕ-κτα-ν, Conj. κτέ-ω-μεν, Inf. 
xta-uev, -uevar, Part. κτά-ς, κατα-μτά-ς; Aor. Med. in pass. Be- 
deutung: Sg. 1. ἑ-κτά-μην, 3. ἁπ-έ-κτα-το. Inf. κτά-σθαι, Part. κτά- 
µενο-ς; Aor. Pass. 3. Pl. ἕ-κτα-θεν [statt -θησαν] D. 11. 691. Od. 
4. 537; Perf. bei Spüt.: ἕ-κτα-κα, ἕ-κτα-μαι). — κτα-ν: (xravo, 
erweichte Form von Aeschyl. an *xav-jw) καΐνω tödten (Trag.) 
(Fut. πανῶ, Aor. Exav-o-v, Perf. »£-xov-« E. M. 500. 54, auch in 
Prosa, besonders κατα-καίνω Xen.; Aor. xar-txavor, Perf. κατα- 
κέκανα); κον-ή f. Mord (Hes.)., — xtev-m-s m. Mörder (Dosiad. 
ara 2). — (κτεν-ω) κτείνω, Kol. xılvvo, tödten, erlegen, morden 

67* 
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(iterat. Imperf. κτείν-ε-σκ-ε Il. 24. 393; Fut. κτενῶ, ep. ατενέω, 
Part. κτανέ-οντα Il. 18. 309; Aor. Exreiva, ἕ-κταν-ο-ν, ep. KTavov; 
Perf. ἕ-κτον-α, spät ἕ-κτόν-η-κα Plat.). — (*arev-vu-p — Skr. ksha- 
ndmi, € zu ı geschwächt, vgl. πετ, πιτ pag. 466) κτίν-νυ-μι, nach- 
hom. (neben ατείν-νν- μι) ἆ ἀπο-κτιν-νύ-ω”). — κτὀν- -0-c m. Mord (wohl 
nur in Compos.): αὐτό-κτονο-ς selbst gemordet, αὐτο-κτόνο-ς selbst, 
sich wechselseitig mordend (u. s. w.). 

ski. 
(oxı-v) ει-ν (vgl. σὔλο-ν, σῶμα). — (σιν-Ίο-μαι oder σιν-όο-μαι) 

εἴνο-μαι, ion. σιεν-ἐ-ο-μαι, lesb. σίν-νο-μαι, schädigen, bes. durch 
Plündern -- berauben, rauben (nur Präs. Imperf. und Iterat. 
owv-E-ox-o-vro Od. 6. 6, Herod. 8. 31 auch Aor. &-sıva-unv, Perf. 
σε-σιμ-μένο-ς in einer Inschr.)?). — civ-ı-c m. Schädiger, Verwüster 
(Trag.); Ziv-ı-s berüchtigter Räuber auf dem korinth. Isthmus; 
civ-Tn-c räuberisch, raubend, reissend (is, λύκος, λέων Il. 11, 481. 
16, 353. 20, 165, φάλωγξ Nik. Th. 715); Θίν-τι-ες m. die Sintier, 
die ältesten Bewohner von Lemnos, wahrsch. ein thrak. Stamm 
(TL 1. 594. Od. 8. 294)9); σέν-τωρ (τορ-ος) m. =  σίντης (Ep. ad. 
131); civ-oc (oivog = cwFo-c? Nikand. Al. 231) n. Schaden, Schä- 
digung, Unglück, Unheil (Her., Aesch.). — civ-apó-c schädlich; Pass. 
beschädigt, krankhaft (σιναρὰ µέρη = κεκακωµένα καὶ βεβλαμμένα 
Med.); (sıv-g0, σιν-δ-ρο, vgl. ἀν-δ-ρός) civbpó-c id. (Plamtixög, πο- 
νηρός Hes. Suid.); σίνδρ-ων id., σινδρων-εύ-ο-μαι (σίνοµαι τοὺς 
ἄνδρας Suid.); fem. σιν--ς (άδ-ος) Hes.; σιµό-ω (späte Nbf. zu 
σίνοµαι, Maneth. ), σινό-τη-ς (τητ-ος) f. Schadhaftigkeit (Glose.); 
σινᾶ-μωρο-ς pag. 735. 

(ski, Καὶ, κτι; Labialismus mit Aspiration) Φθι. — (994.0) 
qeiu, (1-0) φθίνω (Y Pind. P. 1. 94. I. 7. 46, Soph. Ai. 
1005), ep. Nbf. φθῖ-νῦ-θ-ω (vgl φθινύουσι΄ φθείρουσι Hes.), 
φθιν-έ-ω (Hippokr.), hinschwinden, vergehen, abnehmen; trans. 
hinschwinden machen, verzehren, verderben, vertilgen (φθίω Hom. 
nur Imperf. ἔ-φθῖ-εν Il 18. 446 und Con). φθίῃς Od. 2. 368; 
Fut. φθῖ-σω und Aor. ἔφθῖ-σα trans., intr. φθῖ- pt Perf. ἔφθῖ. 
μαι; 3. Sg. ἔ-φθζ-ται Od. 90. 340, Plusqu. ἐ-φθζμην, 3. Pl. ἐ-φθί-αθ᾽ 
ep. und ion. statt ἔ-φθι-ντο] Aor. poet. von Homer an, durchweg 

: ἐ-φθῖ- μην, 9. E9i-ro, Conj. φθζωμαι, 3. Sg. ep. pBL-e-tan, 
Pl, 1. φθι-ό-μεσθα., Opt. goi µην, φθῖο, φθῖτο, Inf. φθῖ-σθαι, Part. 
φθί-μενο- c; Aor. Pass. ἐ-φθι-θη-ν. 3. Pl. ep. dor. ἔ-φθῖ-θε-ν; φθῖ- 
νύθω trans. und intr. Hom. Pris. und Imperf., Iter. φθινύθ-ε-σκε Il. 
1. 491; spät. ἐ-φθίνη-σα» ἐφθίνη-κα) 7); φθἵ-τό-ς geschwunden, ab- 
gezehrt , sterblich, vergänglich, ἄ-φθιτο-ς ewig dauernd, unver- 
günglich; φθιτό-ω = φθίνω trans. (Lykophr.); (99:50) φθή-ιο-ς 
= φθιτός (Hes.)9). — φθί-ει-ς f. Abzehrung, Schwindsucht, das 
Schwinden, Abnehmen, φθισι-ά-ω schwindsüchtig sein, φθισι-κό-ς 
schwindsüchtig, (act.) auszehrend, (med.) φθισικ-εύ-ο-μαι em 0991- 
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σιάω; φθιν-α-ς (ἀδ-ος) f. abnehmend, schwindend, act. abnehmen, 
schwinden machend, verzehrend, φθίνα-σ-μα(τ) n. =  φθίσις (Aesch. 
und Sp.); φθίν-υλλα f. Spottname eines abgezehrten, alten Weibes 
ie Eccl. 972)?); φθίσα id. (7 λεπτή ἀπὸ φθίσεως Hes.) — 
skaja, φθο-α, φθο-η) φθό-η f. = φδίσις (Plat. legg. 6. 916a. 
Phryn.). — Φθινο-: φθινό-καρπο-ς mit schwindender Frucht, un- 
fruchtbar (Pind. P. 4. 265), φθινό-κωλο-ς mit schwindenden Glie- 
dern (Maneth.), φθιν-όπωρο-ν n. der letzte Theil der ὀπώρα, Spät- 
herbst!") — φθισι-11Ἡ): φθισ-ήνωρ Männer aufreibend, vernichtend 
(πόλεμος IL und Hes.), g9:0í-uBooro-; Menschen aufreibend, ver- 
nichtend (μάχη ll. 13. 339. Od. 22. 297), φθισί-φρων die Be- 
sinnung raubend (Opp. Kyn. 2. 423). — (oxi, ori, ψῖ-ι) ψῖ-ει-ς 
f. = φθίσις (ἀπώλεια Hes.); ψί-ν-ο-μαι Blüthen abfallen lassen 
(Theophr.). 

ski. 
(*sci-mu-s, *sci-mi-cu-s, ci-mi-c) eY-me-x (cimi-c-is) m. Wanze 

(als plagendes, quälendes Insect)!?) (als Schimpfwort: cimer Panti- 
lius, Hor. Sat. 1. 10. 78; vgl. Orelli ad l. c.: cimicem appellat a 
pulida et foeda maledicentia, qua clam adversarios pungebat, ut 
solent cimices pungere dormientes. Sic Antiphanes de Grammaticis: 
ποιητῶν λῶβαι.. εὐφόνων Audouddavar κόριες). 

B. Gl. 99b. — Brugman St. V. 226 ff. — C. E. 156. 694 f. — Deffner 
St. IV. 263. — F. W. 200. 625; Spr. 158f.; KZ. XX. 179. — Fritzsche 
St. VIL 386 3). — Kuhn KZ. Π. 467. IV. 36 f. VIIL 71ff. — L. Meyer 
KZ. VI. 427. VII. 288. — 1) L. Meyer KZ. VI. 16 f. — Anders Christ 
p. 146: zu ξέω. — 2) Vgl. besonders Brugman St. l. c. (Schweizer KZ. 
IV. 310). — Anders: a) Benfey KZ. VIII. 81f£.: W. *skam, *ckam, Skr. 
Kam, kham schlürfen, essen (PW. II. 948. 1082): ξεμ-ο, &ev-Fo (vgl. 
gam *Bau, *vem, venio). b) Pott E. F. IL pg. 58. 237: von ἐξ. -- 
Ueber die Form siehe: Allen St. III. 234. 246. Brugman St. IV. 97. 2). 
Erman St. V. 984. 4). Gerth St. Ib. 239 ff. Kuhn KZ. IV. 36. Leger- 
lotz KZ. VIL 134. VII. 48. Renner St. Ia. 171. Savelsberg KZ. XXI. 
123; Digamma pg. 51f. — 3) Clemm St. VII. 92: „ein verhasster Gast- 
freund oder in verhasster Weise gastlich für die Schiffer (oxymoron)". 
— 4) C. V. 1. 166. 88) 188. 26) [Stamm Άτα aus xra-v verkürzt 
308. 4). 809. 8). II. 12. 17. 49). 9083). 880. — F. W. 31 und Spr. 116 ff. 
stellt καίνω zu ka, Nbf. kan stechen, schneiden, vernichten. (Vgl. Siegis- 
mund St. V. 190.) — 5) Brugman St. l. c. — Vgl. B. Gl. 99b: fortasse 
e Eivouaı. — W. svan, svin (ahd. svinan) schwinden: Benfey Wall. I. 
177. F. W. 417. Spr. 391. Pott E. F. I. 215. — Ueber die Form siehe 
C. V. I. 808f. — 6) Vgl. Pott KZ. VI. 133. — 7) C. V. I. 242 f. 246. 
255. 887. II. 58. 11). 343. 345. 364. 380. — 8) Anders Schweizer-Sidler 
KZ. ΠΠ. 363: Suffix -tja, erweicht zu dio. — 9) Vgl. Misteli KZ. XIX. 
115. — 10) Vgl. Savelsberg KZ. XIX. 6*). — 11) Vgl. G. Meyer St. V. 
119. — 12) Corssen I. 539 (der Skr. kshi aus urspr. ki herleiten will). 
— Vgl. über die Form G. Meyer St. V. 55. 
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4) SKA brennen, sengen. — Skr. kshä (kshai) id. (PW. 
II. 539). 

(skä-ra, σκη-ρο) En-pó-c (ἔε-ρό-ς nur Od. 5. 402 und einzeln 
bei spät. Dicht.) trocken, dürr; (übertr.) leer, nichtig; ξήρ-ιο-ν n. 
trockenes Heilmittel, Streupulver (Medic.), Demin. ξηρ-άφιο-ν n.; 
ξηρό-τή-ς (τητ-ος) f. Trockenheit, Dürre; (ξηρό-ω) ξήρω-σι-ς f. das 
Trocknen (Hippokr.); (£ng-avjo) Enpaivw trocknen, dörren (Fut. 
Enoavo, Aor. ἐ-ξήρανα, ion. ἐ-ξέρηνα, Aor. Pass. ἔ-ξηράν-θη-ν [nur 
diese Verbalform bei Homer: ἐξηράνθη πεδίον Il. 21, 345. 348], 
Perf. ἐ-ξήρασ-μαιε, ἐ-ξήραμ-μαι N. T. ̂  ἔηθαν-τ-ικό-ς trocknend (Plut. ) 
ξήραν-σι-» (ἔηραν-τ-ια) ἔηρα-σ-ία f., ξηρα-σ-μό-ς m. = ξήρωσις; 
ξηρώδης trocken aussehend (E. M. ). 

F. W. 53. 1060; F. Spr. 154. — Sch. W. s. v.: zu oxélio? — 
ξηραύνω siehe C. V. I. 364. 

1) SKAK, SKAG hin und her bewegen; rühren, quir- 
len. — Skr. khag umrühren (unbelegt); kA áda m. das Umrühren, 
Untereinandermengen; Rührstock, Löffel; khaga-ka m. Rührstock, 
Butterstössel, -ka f. Löffel (PW. II. 588). 

(σκακ, oxvs durch Verdumpfung des α) xux: (*xvxa das 
Rühren u. s. w.) κυκά-ω rühren, einrühren, vermischen; aufrühren, 
in Aufruhr, Verwirrung. bringen; Pass. in Aufruhr Sein, durch- 
einander tosen, (von Pferden) scheu werden (ἐ-κύκα Il. 11. 637. 
Od. 10. 234, xvx« Ar. Vesp. 1515, Aor. Pass. Du. κυκη-θή-την 
Il. 11. 129, Pl. κυκή-θη-σαν Il. 18. 999); Nbf. (ὄκυκ-ανη) κυκανά-ω 
(Aristoph. "Thesm. 852), κυκ-αίνω (Suid. ); κύκη-οι-ς f. das Ver- 
mischen (Plat. Tim. 68a), sum -ın-s m. der Vermischende, Ver- 
wirrende, Unruhestifter, κυκή-θρα f., κύκη-μα(τ) n. Vermengung, 
Verwirrung (Hes.), κύκη-θρο-ν n. Rührkelle, übertr. — κυκητής 
(ἐπὶ τοῦ πάντα κυκῶντος καὶ ταράττοντος Β. Α. 48); κυκ-ε(υ)-ία f. 
— κυκήθρα; (xvxa-Fó, XvXq-0, κυκε-ῶ, κυκε-ώ-ν nach Aualogie der 
v-Stämme) κυκ-ε-ών (óv-og) m. Gemisch, Mischtrank (Acc. κυκεῶ 
Od. 10, 290. 316, h. Cer. 210, xvxeuc Il 11, 624. 641, ab- 
gekürzt statt κυκεῶν-α) ?. — (σκα-γ-κ, xa-y-x) Kö-Y- -X-0-c m. Brei, 
Linsenbrei (lat. conch-i-s f.), Demin. κογχ-ίο-ν n. 

(*cocu-s, *coc-ére) cocö-tu-m n. Brei (genus edulii ex melle 
et papavere factum Paul. D. p. 99. 8)9). — (*coc-lu-m, *coc- 
l-eu-m) cocle-äre, -ar (coch-) n. Rührlöffel, Lóffel*), coclear-iu-m 
n. idi — Nora ein-nu-8 m. Mischtrank aus Speltgraupen 
und Wein (Arnob. 5. p. 174). 

F. W. 199. 1081; F. Spr. 114. — Anders Brugman St. VII. 341: 
skar in die Runde schwingen, drehen: wahrsch. κυρκανᾶω, dies Wort 
legt aber wieder die Vermuthung nahe, dass auch κυκανάω u. s. w. 
heranzuziehen seien. — 1) C. V. I. 261. 6): „xüxavao (1. c.), ebendort 
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κπυρχανάω 429; beides ist in bisher noch unaufgeklärter Weise mit xv- 
xco,xvxso» verwandt". — 2) Zur Form vgl. Brugman St. IV. 173. 11). 
— 8) Anders Corssen 1. 118 und Savelsberg KZ. XXI. 157: zu coquo 
(*coqueo oder *coceo). — 4) Vgl. G. Meyer St. V. 57. 

——-- ——— —— 

2) SKAX springen; hervor-springen, -brechen, -treten 
(urspr. mit 1 skak identisch). — Skr. khak hervorspringen, hervor- 
treten (PW. II. 587). 

(σκακ, xx, κα-γ-κ) κηκ: κηκ-ί-ω, dor. κακίω (Ahr. Dor. 140), 
hervor-quellen, -strómen, -sprudeln (Hom. nur xnxte Od. 5. 455, 
ava-analcı Ἡ. 13, 705. 28, 507, ἀν-ε-κήκϊεν 1l. 7. 262, Part. κη- 
xiov Soph. Phil. 784 Schn.). — xnk-i-c (i0-og) f. das Hervorquellende 
u. 8. w. (Qualm, Fett, Purpursaft); (später) Gallapfel (aus dem Safte 
der von gewissen Insecten angestochenen Eichenblütter, Sp.), Demin. 
κηκίδ-ιο-ν n. Gallüpfelchen (Eust); καγκ-ύλα᾽ κηκίς. ἰολεῖς (Hes.). 

F. W. 199; F. Spr. 114. — Anders: a) Brugman St. VII. 340: skar 
springen: ska-skar, ska-kar, ska-k. b) Miklosich Lex. p. 846: Skr. cac 
(doch PW. VII. 118: gag springen. Wohl nur eine aus gaca Hase er- 
schlossene Wurzel. c) S. W. s. v.: „von κίω mit Reduplication'. — 
Zur Form vgl. C. V. I. 857 und Fritzsche St. Vl. 300. — Vgl. noch kal. 
skak-ati saltare, skok& saltus, skakavica cicada (Mikl. Lex. s. v.). 

SKAG hinken. — Skr. khang id. (PW. II. 588). 
«καγ. — (σκαγ-ῶ, 6xaÓ-jo, vgl. Fosy, ῥέξω pag. 922) εκάζω 

hinken (nur im Prüsensstamm Il. 11, 811. 19, 47 und bei spü- 
teren Prosaikern); Part. σκάζων (auch xwAlaußos, der bes. von 
Hipponax gebrauchte iambische Hinkvers, der statt des letzten 
Iambus einen Spondeus oder Trochäus hat), σκα-σ-μό-ς m. das 
Hinken (LXX). — (oxay, durch Labialismus σκαβ und nasalirt) 
cKa-u-B-O-c, σκα-μ-β-ώδης (Sp.) hinkend, krumm; (a zu ı ge- 
schwächt) εκι-μ-β-ό-ε = oxaußog (Hes.), σκιµβά-ζω hinken (σκιµπά- 
ζειν χωλαίνειν Schol. Ar. Nubb. 255). 

C. E. 383; C. V. I. 323. 58). II. 276. — Christ p. 86. -— Delbrück 
KZ. XVII. 240. — F. W. 199. — Grassmann KZ. ΧΙ. 101. — Kuhn KZ. 
nt 429 ff. — PW. 1. ο. — Schmidt KZ. XVl. 318 f. — Walter KZ. 
XI. 430. 

SKAT springen (europäisch). — Lit. skas-tu, skat-au, skas-ti id. 
scat. — scát-óre, -6óre hervor-springen, -sprudeln, voll sein, 

wimmeln; scaté-bra f. das Hervorspringen u. 8. w.; (sca-tü-ri) sca- 
luri-re = scalere, scalurex (i-g-is) (Varr. ap. Non. p. 172. 27), 
scaturi-g-o (in-is) f. Born, Quell, Pl. springende, wilde Wasser, 
scaburigin-ösu-s voll von quellendem Wasser (Col. 5. 8. 6). 
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F. W. 405; F. Spr. 376; KZ. XIX. 253. -- Das Verbum siehe C. 
V. I. 372. Savelsberg KZ. XXI. 189. — Anders B. Gl. 101a: kshar 
stillare, effundere; scatere fortasse cum hac radice cohaeret, ila. ub in 
sca-teo dissolvendum et ortum sit e perdito quodam nomine, cujus suffizum 
a 0 inceperit; 8ca pro scar igitur litteris transposilis ortum esset,e scar. 
Anders wieder ibd. 426a: salire etc., fortasse scateo. 

1) SKAD bedecken, verhehlen, betrügen. — Skr. khad 
1) zudecken, verhüllen, 2) verbergen, verstecken, dem Auge ent- 
ziehen, geheim halten (PW. II. 1073). — W. 1) ska (pag. 1054) 

skad. . 
cxad-wv (όν-ος) f. die Larve, Brutzelle der Bienen, Drohnen- 

zelle, Wachsscheibe, Wabe (Arist. h. a. 5, 22. 9, 40. Theokr. 
1. 147). — (a zu ı geschwächt) cki-v-d-aPo-c, κί-ν-δ-αφο-ς, xíb- 
αφο-ς schlau, listig, verschmitzt; Subst. m. der Fuchs (auch κιδάφη 
f. Hes.); πιδάφ-ιο-ς id. (Lex.), κιδαφ-εύ-ω schlau u. s. w. sein, han- 
deln (πανουργεύεσθαι Hes.) jj 

8 . 

scad. — (*scad-ma, scä-ma) squä-ma f. Schuppe (als 
deckende)?), Demin. squämü-la; squam-eu-s schuppig, squam-Ösu-s 
id., voll Sch.; (squama-re) squama-tu-s geschuppt (Tert.), squama- 
ti-m schuppenförmig (Plin. 16. 10), squami-fer, -ger Schuppen 
tragend, schuppig. . 

cad. — (*cad-ta, *cas-la, *cas-sa) 68-88 f. Hütte (als deckende; 
dagegen Corssen: als bedeckte, gedeckte; vgl. italien. casa Haus), 
Demin. casü-la, (*casul-la, *casel-la) casellü-la (Ennod. ep. 8. 29); 
cas-üriu-s m. Hüttenbewohner (Cod. Theod.), cas-ária f. (quae 
custodit casam Paul. D. p. 48. 5). — (*cad-ti, *cas-ti) eas-si-s 
m. (das verdeckte) Jügergarn, Netz (nur Pl. cass-es, -ium, vom 
Sg. nur casse-m Grat. Fal., casse Ov. a. a. 3. 554, Sen. Ag. 881)?); 
Demin. cassi-culu-s m. — (*cad-ti, *cas-ti, *cas-si, cas-si-d) CASSI-S 
(cassi-d-is) f. Helm als deckender, Nbf..cassid-a f. (Verg. A. 9. 
775) [ohne Erweiterung durch -d: *cad-ti-la, cas-si-la; cassilam 
antiqui pro casside ponebant Paul. D. p. 48. 3], cassid-àriu-s m. 
Helmverfertiger (Or. inscr.); (*cassi-re) ‚casst-ta f. Haubenlerche 
(Gell. 2. 29. 3). — (*cad-tro) cas-tru-m (vgl. umbr. osk. castru 
Ort der Wohnung, Ansiedelung) n. = Schutzwehr a) Sing.: Feste, 
fester Platz, Waffenplatz, Burg (Casirum Julium, Minervae, No- 
vum u. 8. w.), Demin. castel-lu-m n. Castell, Citadelle, Fort; Wasser- 
haus, -hälter; castell-anu-s das Castell betreffend, Subst. m. Castell- 
bewohner; castell-äriu-s m. Aufseher über ein Wasserhaus (Frontin.); 
castell-a-ti-m castellweise; b) Plural: castra Lager, Heer-, Kriegs-, 
Feld-lager; (metonym.) Tagesmarsch, Kriegsdienst (Castra Aelia, 
Caecilia, Corneliana u. s. w.), castr-ensi-s im, aus oder vom Lager, 
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Lager-, castrensi-äriu-s der es mit dem L. zu thun hat (Or. inser.); 
Casiri-c-iu-s, Castr-On-iu-s röm. Eigenn., (Castri-mön-iu-m Frontin.) 
Castrimoni-ense-s Stadtgemeinde in Latium; pro-cestr-ia (Aelius 
procestria aedificia dixit esse extra porlam, Arlorius procestria quac 
sunt ante castra [richtiger würe« ante castru-m] Paul. D. p. 225. 
12) = vorstädtische Gebäude. 

Benfey Or. und Occ. II. 669. — Brugman St. IV. 94. — Corssen 
I. 354. 463. 646. II. 169. B. 367. 372. 448 f. N. 240. — C. E. 168. — 
F. W. 200. — Goetze St. Ib. 153. — Lottner KZ. Vll. 165. 180. 26). — 
Schmidt KZ. XXII. 316. — Schweizer-Sidler KZ. XIII. 311. XIX. 802. 
— 1) F. W. Ἱ. c. — 2) Anders Walter KZ. ΧΙ. 380. 405: W. skabh, 
scabere; = squab-ma (deutsch: Schuppe) — 3) Pott KZ. XIII. 333: 
„möglicherweise von capere wie frz. chasser aus captare". 

— MM nn 

2) SKAD kauen, beissen, stechen, kratzen, jucken. 
Europäisch skad, ka-n-d, knad, knid. — Skr. khäd kauen, 

zerbeissen; essen, fressen; zerfressen, anfressen (PW. Il. 611). 

knad. 
κναδ. — (xvaó-aÀo, κναδ-αλ-ω) κναδ-άλλω beissen, kratzen; 

jucken, schaben (Hes.); «-L-vaó-o-g' Θηρίον, ὄφις (Hes.); (κιναδ-ιο) 
κίναιδο-ς == pruriens, juckend, unzüchtig (ἀσελγής, µαλακός Lex.), 
κιναιδ-ία f. unzüchtiges Leben, κιναιδια-ῖο-ς unzüchtig lebend, κιναιὸ- 
ίζομαι, -εύομαι unzüchtig leben, xwvouds(.)-la f., κιναίδι-σ-μα(τ) n. 
— κιναιδία; πιναιδ-ώδης einem Unz. ähnlich, unzüchtig. — (κνοδ) 
Kvwd: κνώδ-αξ (ἄκ-ος) m. Zapfen (einbeissend) Sp., Demin. κνωδᾶκ- 
ι0-ν n., κνωδαχ-ίζω um einen Zapfen drehen; κνώδὺ-ών (-οντ-ος) m. 
Zahn von Eisen am Jagdspiess, (überh.) Schwert (Soph.); Kvwd- 
αλο-ν n. bissiges Thier, Unthier, Ungethüm, Ungeziefer, Demin. 
κνωδάλ-ιο-ν n., κνωδαλώδης thierisch (Tzetz.). 

κγιδ. — xvid-n f. Nessel, Brennnessel (ἀκαλήφη), eine Mol. 
luskenart, Meernessel, xvida-w mit Nesseln peitschen; (κνιδό-ω) 
κνίδω-σι-ς f. das Jucken, Brennen. — (κνιδ-]ω) κνίζω (dor. κνίσδω) 
kratzen, ritzen, schaben (ἐξ ἐπιπολῆς καὶ ἰσχνῶς καταξύω Eust. 1746); 
(übertr.) reizen, erbittern, quälen (Fut. κνίσω, Aor. ἔ-κνισα, Exvı- 
&ev Pind. I. 5. 50, Aor. Pass. Conj. κνισθῇς Eur. Andr. 209)'), 
Verbaladj. κνι-σ-τό-ς klein geschabt, xvi-o-ue(r) n. das Reizen, der 
Reiz, das Abgekniffene, xvıou-wöng juckend, brennend (Sp.) — 
K-0-V-i-c ({δ-ος), Plur. κονέδ-ες f. Nisse, Eier von Läusen u. s. w.*). 

skad. 
(*sced-na) sces-na (scesnas Sabini dicebant, quas nunc cenas, 

quae autem nunc prandia, cenas habebant, Fest. p. 339), (*ces-na, 
umbrisch ges-na) c&-na f. Mahlzeit, Hauptmahlzeit der Römer 
[altlat. caesnas Fest. p. 205. 209 durch die schlechte Schreibweise 
caena hervorgerufen]?), Demin. cent-la f£; cenä-re Mahlzeit halten, 

M * 
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speisen; Part. cena-tu-s der gespeist hat (vgl. potus, pransus), cenä- 
tt-cu-s für die Mahlzeit bestimmt, cesa-ior-iu-s zur M. geh., cena- 
li-0(n) f. Speisung, (nur üblich meton.) Speisézimmer, Demin. 
cenatiun-cula f.; cenaü-cülu-m mn. Speisezimmer, (doch im eigentl. 
Sprachgebrauch) das Zimmer oder Plur. die Zimmer des oberen 
Gestockes (meist Miethwohnungen enthaltend), cenacul-ätu-s mit 
Zimmern im Obergestock versehen, cenacul-ariu-s m. Abmiether, 
Bewohner einer kleineren Wohnung im Obergestock (Dig.); Frequ. 
ceni-ta-re (vgl. clami-, crepi-, domi-tare u. s. w.); Desider. cena-türire 
speisen wollen (Mart. 11. 78. 3). — (*sWi-s schweigend, vgl. 
suadere suavi-s, * sili-cesn-iu-m) sili-cern-iu-m (vgl. Sealiger: 
cesna, unde silicesnium, postea silicernium) n. ein stillschweigend 
eingenommenes Mahl (dicitur cena funebris, quam Graeci περί- 
δειπνον vocanti, Fest. p. 294 M.; est proprie convivium funebre, 
quod senibus exhibetur, Non. Marc.; peractis sacris senibus epulae] 
dabantur, ut se cito morituros cognoscerent, Serv. ad Verg. A. 5. 
52); als Schimpfname eines Greises [Ter. Ad. 4. 2. 48]*). 

knad. — (cne-n-d, cle-n-d) le-n-d-es f. Pl. = κονίδεςδ). 

Corssen Ἱ. 327. 646. 813. II. 1011. B. 455. — C. E. 242. 720. — 
F. W. 41. 201. 346; Spr. 66. 86. 312; KZ. XXI. 2. — Goetze St. Ib. 
167f. — Siegismund St. V. 190. 1). — 1) C. V. I. 818. 6). — 2) Vgl. 
noch Anm. 5; dann: Bugge KZ. XIX. 445. Curtius KZ. II. 400. Pott I. 
107. Walter KZ. XII. 882. 403. — 3) Anders: a) Bergk Ztschr. für klase. 
Alterth.: co-ed-na, coena (vgl. Schweizer-Sidler KZ. II. 480). b) F. W. 
1067: Skr. kshad vorschneiden, zerlegen, schlachten, vorlegen, vor- 
setzen u. s. w. (PW. Ἡ. 529). c) Pott E. F. I. 278: ghas comedere. 
d) Savelsberg KZ. XXI. 226 f.:: W. Kash, ces, vgl. neupers. Kastah Früh- 
stück. e) Klotz W. s. ν.: wohl vom griech. θοίνη, nicht κοινή, wie 
vielleicht schon die Alten deuteten (s. Isid. or. 20. 2. 14, cl. Plin. ep. 
2. 7. 8). — Ueber die einzig richtige Schreibung cena vgl. noch: Auf- 
recht KZ. VII. 212*. Brambach Hülfsb. Kuhn KZ. XI. 278 und Corssen 
ll. ec. — 4) Aufrecht KZ. VIII. 211 ff. — Goetze St. |] c. — Savelsberg 
KZ. XXI. 226. — Ganz anders Corssen I. 448: „kar vermengen; sil-a- 
tu-m (vinum) mit Würzkraut gemischter Wein, den die alten Römer 
zum Frühstück tranken, daher verallgemeinert ‘Frühstück’ (stlatum 
antiqui pro eo quod nunc jentaculum dicimus, appellabant, qwia jejuni 
vinum sil$ condstum ante meridiem. obsorbebant Fest. p. 847), also: sili- 
cer-n-iu-m ' Würzkrautgemengsel?, “mit Würzkraut gemischtes Gericht’ 
— Leichenschmaus (Ter. Ad. l. c. ein abgelebter alter Mann, dessen 
Leichenschmaus nahe bevorsteht)*. (Gegen diese Deutung Savelsberg 
l. ο.) — 5) Vgl. Anm. 2. — Anders F. W. 361: ghlanda oder glanda; 
F. Spr. 323: ghlad; in nicht zu bestimmender Bedeutung ghlenda. Mit 
dem gleichbedeutenden knsid besteht kein Zusammenhang(?) — Vgl. 
noch: ags. hnit, ahd. hmiz, norweg. dial. knit, ο, kymr. kedd; lit. 
glinda-s, lett. gnídes, russ. poln. gnida, bóhm. hnida. 

3) SKAD stossen, drücken, niederdrücken, belästi- 
gen, beunruhigen, ermüden, abspannen. — Skr. khid id. 
(PW. II. 614). 

Ld 
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xab, Ked!). — κήδ-ω (dor. κάδω) besorgt machen, betrüben, 
beunruhigen, kränken, bektimmern, beschädigen, verletzen, be- 
drängen; Med. besorgt u. s. w. sein, sich betrüben u. s. w.; besorgt 
sein — sorgen, sich Jemands annehmen (St. xed, κεδ-ε: Act. Imperf. 
Iter. κήδ-ε-σκ-ο-ν Od. 23. 9, Fut. κηδ-ή-σοντες ll. 24. 240, Schol. 
πενΏγσοντες, Aor. ἀπο-κηδ-ή-σαντε 1l. 23. 418; ep. Aor. xe-xad-eiv, 
-έσθαι, κεκαδ-ών kränkend, beraubend, κεχαδ-ῆ-σαι βλάψαι Hes.; 
Perf. κἐ-κηδ-α = κήδοµαι Tyrt. 3. 28; Med. Präs. Part. κηδ-ό-μενο-ς 
betrübt, Imperf. Iter. κηδ-έ-σκ-ε-το Od. 22. 358; Fut. κε-καδ-ήἠ-σό- 
µεθα Tl. 8. 853, Aor. Imper. κήδε-σαι absolut Aesch. Sept. 136 D.)?). 
— St. xnó-ec: xfjó-oc n. Sorge, Betrübniss, Kummer, Trauer, Noth, 
Elend, Leiden; (nachhom. auch) Verwandtschaft (die Sorge als der 
Sorge veranlassende Gegenstand gefasst); κήδε[ς]-ιο-ς, «rjoe(c]-o-c 
(Il. 23. 160) der Sorge werth, lieb, theuer, Superl. κήδ[εσ]-εστο-ς 
der theuerste, geliebteste (nur Il. 9. 642. Od. 8, 583. 10, 225); 
ἄ-κηδ-ής ohne Sorge; (act.) sich nicht kümmernd, sorglos, nachlässig; 
(pass.) unbesorgt, unbeachtet, unbestattet; von keiner Sorge gestört, 
sorgenfrei (vgl. dxnóío* ἢ ἀηδῶς διακεῖσθαι καταναγκάζουσα, 7) μηδὲν 
ἡμᾶς φροντίζειν ποιοῦσα E. M. 47. 55)°); προσ-κηδής sorgsam, theil- 
nehmend, liebevoll (Od. 21. 35); κηδες-τή-ς m. der Sorge werth, 
werthgeachtet — der Verwandte, Verschwägerte, κήδεστ-ία f. Ver- 
wandtschaft, Verschwägerung, κήδεστ-ικό-ς die V. betreffend (Eust.), 
κηδέσ-τωρ (τορος) m., κηδέσ-τρ-ια f. der, die Verwandte, Verschwä- 
gerte. — κηδε-μών (µόν-ος) m. Besorger, Pfleger, Leichenbestatter 
(IL 23, 163. 674), κηδεµον-εύ-ς m. id. (Sp.), κηδεµον-ία f. Sorge, 
Pflege, xndsuov-ıx0-g sorgsam, besorgend, pflegend. — κηδο-εύνη f. 
= κῆδος (Ap. Rh.), κηδόσυνο-ς besorgt, sorgsam (Eur. Or. 1015). 
— κηὺδ-εύ-ω besorgen, pflegen, eine Leiche bestatten; (gew. intr.) 
sich verheiraten, sich verschwügern; κηδευ-τή-ς m.  κήηδεµών, 
κήδευ-σι-ς f. das Bestatten der Todten (Sp.), κηδεύσι-μο-ς der Für- 
sorge würdig, κήδευ-μα(τ) n.  κηδεστία, κηδε(ὀ)-ία f. = πηδεστία, 
κήδευσις. -- κηδαίνει (μεριμνᾷ Hes.)t); κηδ-άρ (πένθος Hes.); κηδ- 
ωλό-ς (κηδόµενος Suid.)  — κεδ-νό-ε (poet.) activ: sorgsam, acht. 
sam, vorsichtig, verständig, sorgsam denkend, treu gesinnt; pass.: 
der Sorge werth, werthgeachtet, achtbar, theuer (κεδνό-τατο-ς ΠΠ. 
9. 586)^). 

Kib. — [xıd-fav, vgl. Skr. khid-van drängend PW. II. 615, 
κι-ν-δ-ν αν] xí-v-b-Uv-0-c m. Bedrängniss, Gefahr (nicht bei Hom.)®); 
κινδυν-εύ-ω sich in Gefahr begeben, wagen; in G. sein, G. laufen, 
riskieren; (abgeschwächt) in Aussicht steben, scheinen (bes. in der 
att. Umgangssprache als höfliche Wendung z. B. κινδυνεύεις ἀληθῆ 
λέγειν Plat. Conv. 205 d.); Pass. gefährdet werden, auf dem Spiele 
stehen; κινδυνευ-τ-ικό-ς zum Wagen geneigt, χινδυνευ-τή-ς m. Wage- 
hals (Thuk. 1. 70), κινδύνευ-μα(τ) n. Wagestück; πινδυνώδης ge- 
führlich, gefahrvoll. 
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1) Aufrecht KZ. I. 480. — B. Gl. 1018 (κῆδος fortasse pro κῇδος ex 
xeidog, ejecto ı et producta vocali antecedente); 108a: kheda (dolor, mae- 
stitia, tristitia); jedoch id. 70a: kad commoveri, perturbari, terreri. — 
C. E. 241. — F. W. 200. 207. — Kuhn KZ. I. 94f. — C. E. Ἱ. c. stellt 
κήδω u. 6. w. zu 2) skad: „das PW. kennt nur die sinnliche Bedeutung 
des Essens. Da es aber von denselben Freiern, welche «440rg:09 βίοτον 
(οἶκον x. 481) νήποινον ἔδουσι (α. 160) heisst οἶκον κήδεσκον (y. 9), da 
die curae ,,edaces" heissen und selbst ὁδ-ύνη vielleicht mit Recht auf W. 
éb zurückgeführt ist JU. pg. 25], so mag diese Zusammenstellung stehen 
bleiben.“ — 2) C. V. I. 224. 5). 382. 18). Il. 28. 248. el Leskien St. 
II. 108. 10). — 3) vgl Clemm. St. VIII. 78. — 4) C. 264. 6) ,x1- 
δαύνει hält M. Schmidt vielleicht mit Recht verschrieben aus κηραίνει, 
das durch dasselbe Verbum erklärt wird.“ — 5) Anders A. Goebel Ztschr. 
f. Gymnw. 1858 pg. 816 ff., 1864 pg. 492: kad glänzen; ausgezeichnet, 
trefflich. — 6) Anders Savelsberg KZ. XVI. 67*): „die Präpos. x1», die 

' wir in den Namen Κιν-άρα, Κιν-αίθα, Χιν-αίθων fanden, ist vielleicht 
in dem vielversuchten Worte κέν-δυνο-ς erhalten“. — Ueber daa Suffix 
vgl Ebel KZ. IV. 348. 

1) SKAND sich bewegen, springen, steigen; sinken, 
fallen. — Skr. skand 1) schnellen, springen, spritzen, verschüt- 
tet, herausgeschleudert werden, herausfallen, 2) bespringen (PW. 
VII. 1935). 

skand. 
εκανὸ: εκάνὺὃ-αλο-ν n. Stellholz, Falle (vgl. Schol. Il. 2. 67); 

(übertr.) Anstoss, Aergerniss, Skandal (N. T. )) σκάνδαλο-ς (Hes.), 
σκανδ-όλα f. Alkiphr. 3. 22), (*axavóola-o) σκανδάλη-θρο-ν n. id.; 
σχανδαλ-ίζω Anstoss, Aergerniss geben (EccL). — [όκινδ» 9 statt àl 
Ckiv0: εκινθ- ó-c untertauchend (Theophr.); σκἰνθ-αρο-ς ἡ ἐπανά- 
στασις νυκτὸς ἀφροδισίων ἕνεκα (Phot.). 

skand. 
scand. — sScand-öre (scand-i, scansum) besteigen, hinan-, 

auf-, empor-steigen, sich erheben, emporschwingen (Comp. -scendere: 
ad-, con-, de-, e-, in-, super-, tran-scendere); (scand-ti-on) scansio f. 
das Aufsteigen (übertr. sonorum der Töne Vitr. 6. 1, daher: das 
metrische Lesen, Scandiren, Beda metr. p. 2368), (scand- fi-li) scan- 
sili-s besteig-lich, -bar, (scand-tor-) scunsör-iu-s zum Aufsteigen geh. 
(Vitr. 10. 1). — (* scand-la scad-la) scä-la f. Sprosse, Stufe, 
Leiter, Treppe, Stiege”), scal-äri-s zur Sprosse u. s. w. geh. (Subst. 
n. Pi. "Treppe, Vitr.), scal-ärü Pl. Treppenmacher (Or. inscr.). 

B. Gl. 4268. — Corssen I. 646. — C. E. 166. — F. W. 201; KZ. 
XXII. 111. 5). — Goetze St. Ib. 148. — Grassmann KZ. XI. 20. — Kuhn 
KZ. III. 428f. — 1) Anders F. W. 200: skad bedecken, betrügen = 
Falle, Fallstrick. — 2) Anders Kuhn KZ. IV. 16: σχαλίς, scala. 

2) SKAND leuchten, glühen; rösten, brennen. — Skr. 
Kand (urspr. Form (Kand) leuchten, erfreuen. Zu belegen nur 
intens.: licht sein, schimmern. (PW. II. 938). 
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skand. 

ckavb (κσανδ), Eavb. — (ved. cKand-ra-s, später Kand-ra-s, 
ξανδ-ρο, ἔανθ-ρο, ϱ schwand nach 9, vgl. προτί, ποτ) Eav0-ó-c 
gelb — goldgelb, gelbroth, bräunlich, blond, falb, ἕανθό-τη-ς 
(τητ-ος) f. das Blondsein (Strabo); ξάνθ-ιο-ν n. Spitzklette, zum 
Gelbfürben der Haare (Diosc.); δανθύ-ω gelb u. s. w. machen; 
ἕανθ-ίζω id. (ξανθίζεσθαι τὸ κοσμεῖσθαι τὰς τρίχας Adxwvss B. A. 
284), ξάνθι-σ-μαί(τ) n. das Gelbgefärbte, Gelbe. — ἔουθ-ό-ς (= ἔονθ- 
6-5?) gelblich, bräunlich (Mittelfarbe zwischen ἑανθός und πυῤῥός 
Ath.). 

kavd. —  xóvb-apo-c m. Kohle (als funkelnde, glühende, 
ἄνθραξ E. Μ.). — (kand-ama) κοὺ-ομή f. Gerstenrósterin (Lex.), 
κοδοµ-εύ-ς m. Gerstenröster (Hes.), κοδοµ-εύ-ω Gerste rösten (id.), 
κοδομεύ-τρ-ια f. = κοδοµή (Lex.), xodous(F)-ı« f. das Gersterösten 
(Poll), xodous(F)-io-v n. Gefüss zum G. (id. — xid-vn (a zu: 
geschwächt) f. geröstete Gerste. 

kand. 

cand. — eand-ére (-wi) weiss glänzen, weiss oder hell sein; 
weiss erglänzen — glühen, erglühen, glühend heiss sein; Part. 
canden-s (candent-ior Val. Flacc., -issimus Solin.), candent-ia f. der 
weisse Glanz (Vitr.); (*candu-s) candi-du-s (Adv. -de) weiss glän- 
zend, glünzend weiss; (übertr.) hell, heiter, rein, lauter, ohne Falsch; 
Demin. candidu-lu-s schön weiss, blendend weiss; candida-re glän- 
zend weiss machen (Eccl), Part. candida-tu-s weiss gemacht, Subst. 
m. der weissgekleidete oder mit weisser Toga angethane Amta- 
bewerber, Candidat, candidat-or-iu-s den Cand. betreffend (Cie. Att. 
1. 1. 2); cand-or (ör-is) m. der weisse Glanz, das Hell-, Weiss-sein; 
Gluthhitze; (übertr.) Reinheit, Lauterkeit; cand-ela f. Beleuchtung, 
Wachs- oder Talg-licht; candelà-bru-m n. (-bru-s Caes. ap. Non. 
p. 137 G., -ber Arnob. adv. gent. I. p. 36) m. Leuchter”), candelabr- 
äriu-s Leuchterfabrikant (Or. inser.). — ci-cind-ela f. Leuchtkäfer, 
das leuchtende Johanniswürmchen. — (*candi-cu-s) candicä-re ins 
glänzend Weisse spielen; Inchoat. cande-sc-ere (candui) weiss er- 
glänzen, erglühen; cande-facere glänzend weiss machen, erglühen 
machen; candi-ficu-s glänzend weiss machend (App.) — Transit. 
-cand-ére in Compositis: cend-Ere (cend-i, *-cend-tu-s = censu-s) 
ac-cend-ére (-cend-i) anzünden, enizünden, entflammen, anreizen, 
aufregen (Inf. accendier Lucr. 6. 900); accensu-s (us) m. (nur Abl. 
accensu Plin. h. n. 37. 7), accend-iu-m n. (Solin. das Anzünden; 
in-cendére = accendere; Part. incensu-s, als Subst. n. das Anzünden 
(Ambros.), Weihrauch (θυμίαμα Gloss. Philox), Opfer (Tert); 
incend-iu-m n. Brand, Feuersbrunst, Feuer, Gluth, incendi-Ali-s, 
-üriu-8 zum Brand u.s. w. geh., incendi-0su-s brennend (App., Ful- 
gent.), (incend-tor) incensor m. Anzünder, Aufreger (Sp.), (incend- 
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ti-On) incensio f. Brand, das Verbrennen; suc-cendére von unten an- 
zünden, (übertr.) = accendere, succensi-ö(n) f. das Entzünden (Tert.) 

Benfey KZ. VIT. 59. 126. VIII. 88. — B. Gl. 180b. — Corssen II. 
948. B. 464 (dagegen ibd. 111 candere zu kan leuchten); KZ. II. 19. — 
C. E. 138. 511 KL. I. 32. — F. W. 201; KZ. XXII. 110. — Legerlotz 
KZ. VII. 207 (der ἄνθραξ mit κάνδαρος vereinigen will) — Schweizer- 
Sidler KZ. XIV. 146 f. XVII. 142. -- S. W. s. v. — 1) Savelsberg KZ. 
XXI. 135 £.: Suffix urspr. rara; dagegen Corssen I. 166, B. 353 und C. E. 
301: bhar tragen — Kerzen-trüger. 

1) SKAP bedecken, verdunkeln. — Skr. kshap f., kshapá 
f. Nacht (PW. IL 530 f); Zend kshap, kshapan f. Nacht. — 
W. 1) Ska (pag. 1054) -]- p. 

skap. 
cKet. — cken-w decken, verhüllen; cxen-n f. Decke, Be- 

deckung, Schutz, Schirm; εκεπά-ώ decken, schützen (σκεπόωσι Od. 
13. 99 und spät. Dicht.); εκεπά-ζω id. (Xen. und Sp., Perf. Inf. 
ἐ-σκεπά-σθαι Xen. Kyr. 8. 8. 17), Verbaladj. σκεπα-σ-τό-ς bedeckt, 
verhüllt (Sp.), σκεπαστ-ικό-ς zum B., V. geeignet (Sp.), σκεπα-σ-τή-ς 
m. der Bedeckende (LXX), (σκεπα-σ-τι, ὄκεπα-σ-σι) σκέπα-σι-ς f. Be- 
deckung (LXX), σκεπασ-τήρ-ιο-ς = σκεπαστικός, σκέπα-σ-τρο-ν n. 
Decke, Hülle (LXX), oxéza-o-uo(r) n. = σκέπη: σκεπ-ανό-ς, -ηνό-ς 
bedeckend, bedeckt (Sp.); σκέπ-ανο-ν n. = σκέπαστρον (Buid.), 
σκέπ-ανο-ς, -ηνο-ς» -ἔνο-ς m. ein Fisch (lat. umbra); (St. oxen-er, -ας) 
εκέπ-ας (α-ος) n. Decke, Hülle, Schutzdach (Od., Hesiod. und spät. 
Dicht.). 2 

(skap, ksap Metath., psap Labialism. und mit Aspir.) yaq. — 
Ψάφ-α, Ψέφ-ας, wep-oc dunkel (Hes.); Ψψαφ-αρύ-, Ψεφ-αρό-ς 
(Galen.)!), φψεφ-ός (Hes.), ψεφα-ῖο-ς (Lex.), φεφ-ηνῦ-ς (Pind. N. 
3. 39) dunkel; ψέφ-ω verdunkeln (Hes.), Ψεφο-ειδής von dunkler 
Beschaffenheit (Galen.). 

(skap, sk-n-ap, σκ-ν-επ. mit Aspiration σκ-ν-εφ) κ-ν-εφ. — 
κνέφ-ας (Hom. nur Nom., Ace., Gen. xvíga-og nur Od. 18. 370, 
att. auch Gen. xvíg-ovg, xvíg-av-og, Dat. xvépa-I, κνέφα, κνέφε-ῖ) 
n. Finsterniss, Dunkel, bes. Abenddunkel?), κνεφα[σ]-ἵο-ς = κνιφός; 
κνεφά-ζω verdunkeln (κνεφάσῃ Aesch. Ag. 130), κνεφ-ώδης == κνε-- 
gaios (Sp.) — (s zu ı erweicht): σκνῖφ-ος σκότος, σκνιφή ἄκρα 
ἡμέρας καὶ ἑσπέρας (Hes.), σκνιφό-τη-ς f. == κνέφας; σκνιπ-αῖο-ς, 
Oxvig-0-;, xvím-o-c, xviq-0-c finster, dunkel, düster, σκνιφύ-ω ver- 
finstern. 

(skap, sk-n-ap, kn-ap, κ-ν-αφ und x zu y) YVop: Ὑνόφ-ο-ς 
(tol) m.  κνέφας, yvoqó-o, γνοφ-έ-ω —= πνεφάζω (Lex.), Yrop- 
ία-ς m. eine Art Wirbelwind (Io. Lyd.), γνοφ-ερό-ς == xvepaios, 
γνοφ-ώδης — κνεφ-ώδης. — (yvop und y zu à wegen v) dvop: 
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Ὀγόφ-ο-ς m. — yvóqoc?), ὄνοφ-ερό-ς == γνοφ-ερό-ς, δνοφό-ει-ς id., 
δνοφ-ώδης == γνοφ-ώδης. — io-bveq-rjc violendunkel, dunkelfarbig 
(nur elgos Od. 4, 185. 9, 426); ἰοδνεφές µέλαν, ol δὲ πορφυ- 
θίζον (Hes.). 

skap. 
(scap, sc-n-ap, c-na-p, c-n-ep) c-r-ep (n statt r, da cn im Lat. 

nicht anlautet) — St. (crep-es) cröp-us-cülu-m n. Dämmerung, bes. 
Abenddämmerung, Dunkelheit, Part. crepusculascens (hora, Sidon. 
ep. 8. 3); (*orep-es-u-s) cr&p-Er-u-s dämmerig, dunkel, (übertr.) 
zweifelhaft, ungewiss (dicitur crepusculum a crepero. Id vocabulum 
sumpserunt a Sabinis, unde veniunt. Crepwusci nominati Amiterno, 
qui eo lempore erant. nali, wi Lucii prima luce. In Reatino cre- 
pusculum | significat dubium, ab eo res dictae dubiae creperae etc. 
Varro 1. 1. 6. 2. 52)*). 

Aufrecht KZ. VIII. 71. — B. Gl. 100a. — Chalkiopulos St. V. 360. 
— Q. E. 694f. — F. W. 58. 625. 1060. — L. Meyer KZ. VI. 176. VIII. 
60. — Sehweizer-Sidler KZ. III. 881. XIII. 312. — Siegismund St. V. 
191. 6). — Walter KZ. XII. 886. — 1) Benfey KZ. VII. 69 = ψαπ-αρο. 
Dagegen Clemm St. II. 52: „zweifelhaft“. — 2) Anders Savelsberg KZ. 
XVI. 57ff.: W. sna, Skr. na-bh-as, σνεφ-ος, κνέφ-ας (o zu x). — 3) Düntzer 
KZ. XIV. 186: der eigentl. Sinn nicht sicher. — 4) Corssen B. 406 f. 
nennt die Zusammenstellung von κνέφας mit crepusculum „unhaltbar“ 
und stellt die latein. Wörter zu W. κρυβ (κρύπτωα). 

——— nn — —— 

2) SKAP hauen, quetschen, schneiden, vernichten. — 
Skr. Kap zerreiben (PW. II. 947); ksl. skop-iti castriren (Mikl. 
Lex. 847); altnord. skif-a zerschneiden, abschneiden. 

skap. 
κοπ. — κόπ-τ-ώ hauen, schlagen, stossen, hämmern, schmie- 

den (Fut. κόψω, Aor. ζ-κοψα, Perf. κέ-κοπ-α nur im Part. κε-κοπ-ώς 
Il. 13. 60. Od. 18. 335, sonst δια-κέ-κοφ-α vgl. κέ-κοπας ἕποψας 
Hes.; Pass. Aor. κατ-ε-κόπ-ή-ν, Perf. κέ-κομ-μαι) 1) παρα-κόπτω ver- 
schlagen, falsche Münze schlagen, verfälschen, betrügen; Verbaladj. 
κοπ-τή f. &) Schnittlauch, b) eine Kuchenart aus zerstossenen Stoffen; 
Demin. xorr-agio-v n. Arznei in Form kleiner Kuchen (Med.) — 
κοπ-ή f. das Hauen, Stossen, Stoss, Hieb; κόπ-ο-ς m. das Schlagen, 
der Schlag; (übertr.) Abgeschlagenheit, Ermüdung, Mattigkeit; 
κοπύ-ω ermüden, Pass. ermatten, erschöpft werden, κόπω-σι-ς f. — 
κόπος (Übertr.); κοπά-ζω müde werden, nachlassen (ἑ-κόπα-σε Her. 
7.191), κόπα-σι-ς f., κόπα-σ-μα(τ) n. (Sp.) = κόπωσις. — κοπ-ία f. 
id. (novyla Hes.), κοπιζ-ω — xonóo, κοπίᾶ-μα(τ) n. Beschwerlich- 
keit (Eust.); κοπη-ρό-ς (Hdn.), κοπιᾶ-ρό-ς (Sp.) mühsam. — κοπ-ετό-ς 
m. das mit Schlagen an:die Brust verbundene Wehklagen, planctus; 
κοπ-ά-ς (ad-0g) f. beschnitten, gestutzt (Theophr.). — xor-í-c ((δ-ος) 
f, Schlacht-, Opfer-, Kuchen-, Henker-messer, Säbel (bei den Lace- 
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dämoniern eine gewisse Mahlzeit). — κόπ-ανο-ν π. Mörserkeule, Beil 
oder Schwert (Aesch. Choe. 847), κοπαν-ίζω stossen, zerstossen (Sp.), 
κοπανι-σ-μό-ς m. das Zerstossen, Zerschlagen (Hes.), κοπανι-σ-τήρ-ιο-ν 
n. Gerüth zum Zerstossen, Mörser (id.); κοπ-άριο-ν n. ein kleines 
chirurg. Messer (Paul. Aeg.) — κοπ-εύ-ς m. Meissel; (κοπ-μο) κὀμ- 
µο-ς m. das Schlagen, der Schlag, = κοπετός. — (κοπ-ματ) κόμ-μα n. 
das Geschlagene, Schlag, Gepräge; Einschnitt, Abschnitt, Absatz 
(rhetor.: Satzglied, kürzer wie κὠλον), Demin. κομμάτ-ιο-ν, xoppat- 
ία-ς m. der viele Abschnitte u. s. w. in der Rede macht, κοµµατ- 
ıx0-c aus einzelnen Abschnitten u. s. w. bestehend. — κόπ-ι-ς m. 
Zungendrescher, Schwützer, Windbeutel (Eur. Hek. 131); πτερνό- 
κοπι-ς m. Schinkenhauer (Athen. 6. 239 F.). 

Kum [wohl — xo-u-z]?). — κὠφ-ό-ς (φ hysterogen) obtusus 
verstümmelt, abgestumpft, stumpf, kraftlos (βέλος Il. 11. 390); 
(übertr.) dumpf tónend (κῦμα Il. 14. 16); stumpf von Gehör — 
taub; stumpf an Geist = unempfindlich, dumm; κωφόύ-τη-ς (τητ-ος) 
f. Stumpfheit u. 8. W.; ωφ-ία-ς m. der Taube, eine Schlangenart; 
κωφᾶ-ω stumpf, stumm u. s. w. machen, betäuben, χωφέ-ω id. 
(Hes.), κώφη-σι- c f. Verstümmelung, Verhinderung e a ); κωφό-ω 
— x0p-00, -éo, κώφω-σι-ς f. = κωφύτης, κώφω- τ) n. Taubheit 
(Hippokr. ); κωφ-εύ-ω stumpf, taub u. s. w. sein, κωφεί(ο)-ία f. = 
κωφύτης (Sp.); κωφώδης stumm. 

καπ. — xär-wv (ών-ος) m. verschnittener Hahn, Kapaun (Sp.). 
skip bohren, schlagen; Metall bearbeiten. — Zend cif bohren. 
κιπ. --- (xem ja, xij], s4m-0jm) κίβ-δη f. (κίβ-δο-ς m. Poll. 

7. 99) das Herausgeschlagene, Schlacke; κίβ-δη-ς m. Falschmünzer, 
Gauner, Fülscher (xexojQyoc, κάπηλος, χειροτέχνης Hes.); xißd-wv 
(ων-ος) m. Metallarbeiter, der das Gold von den Schlacken reinigt, 
Bergmann; κίβδη-λο-ς schlackig — verfälscht, unecht (zunächst 
vom Metall); falsch, trügerisch, täuschend, unzuverlässig, zwei- 
deutig (Adv. κιβδήλως Phrynich. 415); κιβδηλ-ία f. Verfälschung, 
Betrug, Falschheit, κιβδηλιά-ω verfälscht aussehen, (von der Farbe 
entlehnt) bleich, gelb aussehen (ώχριάω); κιβδηλ-ί-ς (18-05) f. = 
κίβδη (Lex., ἡ iy τοῖς µεταλλοις σκωρία E. M.); κιβδηλ-εύ-ω ver- 
fälschen (bes. Münze, Gold), trüglich reden und handeln, κιβδηλε(ο-)- 
ία f. = κιβδηλία, κιβδήλευ-μα(τ) n. das Verfälschte, Verfälschung 
(Plat. legg. 11. 917e). 

skap. 
cÄp-U-S, eip-0(») m. — κάπων. — scopae f. Pl. Gezweig, 

Büschel, Besen [Sing. scopa regia, Gänsefuss, chenopodium scoparia 
Linnée]?), Demin. scopüla f., scop-ariu-s m. Feger, Auskehrer (Dig.); 
scopä-re mit dem Besen kehren (Vulg.). 

Clemm St. III. 326 8. — C. E. 152 (vgl. KZ. III. 416. 18). — F. W. 
43. 901 {. 408. 436; F. Spr. 122. 376. 378. —  Roscher St. Ib. 108. — 
1) C. V. I. 285. 11). — 2) Vgl. Siegismund St. V. 192. 74). -- Nach Lehrs 
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Aristarch 2. Aufl. p. 118 onomatop. — 3) F. W.1.c. — Anders Corssen 
I. 128. 401 und C. E. 166: skap stützen. 

3) SKAP schaben, kratzen, aushöhlen; scharren, gra- 
ben (europäisch). 

skap. 
«καπ, καπ. — ckärn-T-w graben, behacken (zuerst h. Merc. 

90, Perf. ἔ-σκαφ-α, ἆ-σκαμ-μαι, τὰ ἐσκαμμένα Grube, Aor. Pass. 
ἐ-σκάφ-η-ν) 1); Verbaladj. σκαπ-τό-ς gegraben, zu graben (Sp.); 
σῄαπ-τήρ (τῆρ-ος) m., σκάπτειρα f. der, die Grabende; «κάπ-ετο-ς 
m. Graben, Grube; «καπ-άνη f. Grabscheit, Spaten; das Graben 
selbst; Demin. oxanav-jo-v n.; oxanav-eV-5 m. = σκαπτήρ; (σκαπ- 
ματ) σκάµ-μα n. das Gegrabene, der Graben. — κάπ-ετο-ς f. — 
σκώπετος (Il. 15, 356. 18, 564); Gruft, Grab (Il. 24. 797); κάπ-η 
(Π. 8. 434. Od. 4. 40), καπ-άνη f. Krippe, καπαν-ικό-ς zur Kr. 
geh.?). — εκέπ-αρ-νο-ν n. (-ς m.) Schlichtbeil, Holzaxt (Od. 5, 237. 
9. 391); ein chirurg. Verband (wegen der Aehnlichkeit)?); σκεπαρν- 
íto hauen, behauen, σκεπαρνι-σ-μό-ς m. das Behauen. 

cxap*) — εκάφ-η (xapa‘ λουτήρ Hes.) f. Höhlung, Trog, 
Wanne, Napf; ckáq-oc n. das Graben, die Grube (Sp.); — σκάφη; 
bes. Schiffsbauch, Schiff, Demin. σκώφ-ιο-ν, σκαφ-εἴο-ν n., σκαφ-ί-ς 
(δ-ος) £., σκαφίδ-ιο-ν n. (zu σκάφη und σκάφος); σκαφισ-τήρ-ιο-ν n. 
= σκαφίς (πτύον Gloss.); σκάφ-ετο-ς — σκάπετος (Theophr.); ὅκαφ- 
ἵ-τη-ς m. Schiffsmann, Steuermann; σκαφ-ώρή., καφ-ώρη f. die Füchsin 
(als grabende); σκώφ-αλο-ς m. Schöpfeimer (ἀντλητήρ Hes.); σκαφο- 
ειδής nachenartig; σκαφ-εύ-ς πι. = σκαπτήρ. σκαφεύ-ω  σκάπτω (2) 
(bes. eine bei den Persern übliche Todesart, indem man den Ver- 
urtheilten zwischen zwei Tröge Ἰορίδ, so dass Kopf, Hände und 
Füsse frei blieben, und ihn so den Sonnenstrahlen und den Insekten 
preisgab; die qualvolle Todesstrafe hiess σκάφευ-σι-ς f.); σκαφευ- 
τή-ς = σκαφεύς (Gloss.); oxape(F)-icn f. das Graben, Behacken; 
σκαφε-ῖο-ν n. Werkzeug zum Graben, Grabscheit (ἐργαλεῖον, o 
σκώπτουσιν, ἅμη v, ἀξίνη Phryn. in B. A. 62). — (a zu v verdumpft): 
εκύφ-ο-ς m. Hohlgefüss — Becher, bes. Holzbecher (Od. 14. 112, 
wofür die Reicheren einen Metallbecher, ἄλεισον, hatten), auch 
εκύφ-ος n.5), Demin. σκύφ-ιο-ν; σκύφ-ειο-ς zum B. geh.; (*oxvgó-o) 
σκύφω-μα(τ) n. = σκύφος (Aesch. fr. 172); σκυφο-ειδής becherförmig. 

Ckip, ξιφ. — oxíp-a, gewöhnlich ξίφ-α, f. Schabeisen, Eisen 
am Hobel. — σκίφ-ος &ol., ξίφ-ος n. Schwert [urspr. wohl Grabeisen]°); 
Demin. ξίφ-ιο-ν (richtiger als ξιφ-ίο-ν), ξιφ-ίδιο-νν ξιφ-είδιο-ν; 

ξιφ-ία-ς m. alles Sehwertfórmige, Schwertfisch (ξιφιός Hes.); ξιφ- 

ήν m. (6 φέρων ξίφος Suid.); ἔιφ-ήρης mit dem Schwert gerüstet; 
ξιφ-ίζω einen Schwerterstreich tanzen (ein kriegerischer Tanz, ἆνα- 
τείνειν τὴν χεῖρα καὶ ὀρχεῖσθαι Lex.), Eups-o-wo-s m., ξιφι-σ-τύ-ς f., 

Vanidek, etym. Wörterbuch. 68 

[K 
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ξίφι-σ-μα(τ) n. ein krieger. Tanz; ἔιφι-σ-τή- c, ξιφι-σ-τήρ (τῆρ-ος) m. 
Schwert-, Degengehenk 7, ἔμφο-ειδής schwertförmig. — (σκοφ-ι-ο) 
σχοιφ- -g?) εκοίψ (ψώρα Hes.) f. — scabies?). 

Sk-n-ap. 
εκναπ, κναπ. — κνάπ-τ-ω, vván-r-u (so allein Trag.) kratzen, 

(bes.) Wolle kratzen, krempeln, walken; (übertr.) zerreissen, zer- 
fleischen MI (xvan-zı) svarpı-g, γνάψι-ς f. das Kratzen u. 8. w., κνώπ- 
ap, }νάπ-τωρ (-τορ-ος) m. Walker, Tuchscheerer. 

κναφ (p hysterogen). — κνάφ-ο-ς, γνάφ-ο-ς m. die stach- 
ligen Karden, mit denen der Walker das Tuch aufkratzt; ein stach- 
liges Marterwerkzeug; xveq-:x0-g zum Walken geh.; xvap-alo-v, 
γνάφ-αλο-ν., Hol yvop-alo-v, πνέφ-αλο-ν., (κνεφ-αλ-ιο) κνέφαλλο-ν n. 
abgekratzte Wolle, (überh.) Flocke, Wolle, (und der daraus ge- 
machte) Polster; xveg-, γναφ-άλιον n. eine Pflanze, deren Blätter 
die Walker brauchten (Diose.); κνάφ-, yvap-alo-s m. ein Vogel 
(Arist. h. a. 9. 16); xvegel-, γναφαλ-ὥῶδης woll-, flockenartig; 
xvap-, γναφ-εύ-ς m. — κνάπτωρ; ein Fisch (Athen. 7. 2976; 
XVaQ-, γναφ-εύ-ω  κνάπτω, κναφ-, γναφ-ευ-τ-ικό-ς = κναφικός, 
xvag-, yvape(F)-io-v, ion. πναφή-ἴο-ν, n. Walkerwerkstatt. — εκνή-φη 
— κνήφη f. Nessel; Jucken, Krätze. 

(οκνι-μ-π) εκνῖπ, κνῖπ. — εκνῖπ-τ-ω (Gramm. auch σκενίπ-, 
σκηνίπ-τ-ω) kneipen, zwicken, zwacken (νύσσειν, καινοτομεῖν Hes. 2; 
(übertr.) knicken, knausern, scharren und schaben 10); σκνῖπ-ό-ς 
knickerig, knausorig, σχνιπό-τη-ς (τητ-ος) f. Knickerei, Knauserei; 
εκνίψ (Gen. oxvin-og, oxvip-ög) m. (f.) = Schabe, eine Ameisenart, 
welche die Feigen benagt; ein Wurm, der unter der Baumrinde 
das Holz zernagt. — xvin-Ö-c, Kvip-Ö-c — οχνιπός, κνἰπό-ω -— 
σκνύπτω (κεκνιπωμένοι καρποί ὑπὸ ἐἑρυσίβης διεφθαρµένοι Hes.), 
κνιπό-τη-ς (τητ-ος) f. = σκνιπότης: κνῖπ-ε[«Γ)-ία, κνῖπ-ία f. Knickerei, 
Armuth ‚ Mangel; Yvip-wv m. Knicker, Knauser (Ψνίφωνες καὶ axvi- 
ποὶ of μικρὰ προϊέμενοι καὶ διδόντες Arist. Eth. Nik. 4. 5la), Γνίφων 
(bei Kom. als Eigenn. der Geizigen). — (oxıvn, oxıun, π nach u 
= p) κιµβ: κίµβ-ιξ (ix-og) m. — yvípov; Kleinigkeitskrämer; uix 
εὐ-ο-μαι — oxvinto, sıußıne(F)-in, κιµβ-ε(.)-ία f. = σκνιπότης. 

" Ska-m-p. 
(Gxauz, xoum, vgl camp-u-s pg. 1075) κηπ. — κῆπ-ο-ς, dor. 

κἄπ-ο-ς» m. (umgehackte, bebaute Erde) Garten [= κυσός pag. 166 
Lex]!'; Demin. κηπ-(ο-ν, κηπ-{δ-ιο-ν, κηπ-ἄριο-ν n.; Knn-alo-g, ann- 
ειο-ς aus dem G., zum G. geh., κηπαία f. eine Salatpflanze; xgz-(-c 
Νύμφη Gartennymphe (Aristaen.); κηπ-εύ-ς m. Gärtner, κηπεύ-ω 
Gärtner sein, pflegen, κήπευ-τ-ικό-ς den G. betr., κηπευ-τή-ς m. = 
κηπεύς, (κήπευ-σι-ς) κηπεύσι-μο-ς was im G. gebaut werden kann, 
rmeu-un(e) n. Gartengewächs, xnne(F)-i@ f. Gartenbau. 

skap. 
scab (statt älterem scap, vgl. das altl. Part. scäpres statt 
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scaprens Non. aus Enn. und Pacuv. II. 115 G. = eingerissen, rauh, 
krätzig). — scáb-ére (Perf. scab-1!?) kratzen, schaben; (*scab-u-s) 
scabi-du-s r&udig, krätzig; (*scab-ia) Demin. scabió-la f. Räude, Krätze; 
scab-ie-s f. Rauhigkeit, Schäbigkeit, Rüude, Krätze, Jucken, Reiz, 
scabi-tü-d-o (In-is) f. Jucken; scabi-ösu-s rauh, schäbig, räudig, krützig. 
— (St. scab-ro) scáb-er = scabiosus, (scabrä-re) scabrä-tu-s rauh 
gemacht (Colum.); scabri-du-s rauh (lingua, Venant.), scabri-t-ia, 
-ie-S f, = scabies, scabr-0su-s = scabiosus (Prudent); (scab-ri) 
scab-re-s f. == scabies (Varro ap. Non. p. 168. 20); scabre-re Krütze, 
Rüude haben, scabre-d-o (in-is) f. = scabies. — scob: scób-i-s 
(scob-s Prisc. p. 751) f. (m.) Abfall beim Metallschaben, Feilstaub, 
Hammerschlag 19); scob-ina f. Feile. 

Lehnwürter: scapha f. (= σκάφη) Boot, Nachen, Demin. 
scaphu-la; scaph-ärius m. Bootführer; scaph-iu-m n. ausgehöhltes 
Becken, Geschirr, Becher; scaph-o(n) m. Schiffseil; scaphisterium 
(σκαφιστήριον) dann capisteriu-m n. Hohlgefüss, eine Art Sieb, 
(Col. r. r. 2. 9. 11)! 

Sca-m-p. ! 
ca-m-p. — eamp-u-s (vgl. κῆπ-ο-ς pag. 1074) m. Feld, Ebene, 

Niederung, Fläche; (übertr.) freies Feld, Tummelplatz!5); campus 
Martius das Marsfeld in Rom, in der Ebene längs der Tiber (wo- 
selbst die comitia centuriata, dann Waffentübungen gehalten wurden); 
Demin. (* campi-cülu-s) campi-cel-lu-s m. (Innocent.); camp-ensi-s zum 
campus Martius geh.; (* camp-ensi-tri) camp-es-ter (seltner -tri-s) (vgl. 
terrestris pag. 310) zum Felde geh., feldartig, eben, flach; das 
Marsfeld betreffend (als Subst. n. campestre Kampfschurz, in Bezug 
auf die daselbst gehaltenen Spiele)!9); Camp-än-ia f. = Feld-, 
Blach-land (überaus fruchtbare Landschaft in Mittelitalien, jetzt 
Terra di Lavoro), Campan-us, -icu-s campanisch. — (camp-ua) 
Cap-ua (osk. Capva) f. — Feldstadt, nach Cum#’s Fall Hauptstadt 
von Campanien (vgl. Liv. 4. 37. 1 Capuamque ab duce eorum Capye 
vel, quod propius vero est, a campestri agro appellatam; Plin. 3. 9. 
pg. 602 Fr. Capua ab campo dicta; daselbst stehen nun die Dörfer 
St. Maria und St. Pietro in corpo)'”), Capu-änu-s, -ensi-s von, aus, 
zu C.; Cap-ena porta Thor zu Rom, das nach Capua führte 
(an der Stidseite von Rom, jetzt porta di St. Sebastiano). 

Aufrecht KZ. VIII. 72. — Benfey KZ. VII. 52. — Bickell KZ. XIV. 
438. — B an St. V. 231. — Corssen I. 128 f. — C. E. 148. 166. 524. 
683. 693; KZ. I. 264. — F. W. 405 f. 497; F. Spr. 377 f. — Froehde KZ. 
XIII. 452 f. XXII. 413. — Grassmann KZ. XII. 107 f. — Jurmann KZ. XI. 
389. -- Kuhn KZ. I. 137. 139. IV. 13f, 36. — Miklosich Lex. 302. 846. 
— Roscher St. Ib. 71f. — Savelsberg KZ. XVI. 73. — Siegismund St. 
V. 192. 7). — Walter KZ. XII. 406. — Jurmann KZ. l. c.: ursprüngliche 
Bedeutung „aushöblen, eine Grube machen". Beistimmend Grassmann 
KZ. 1. c. — Vgl. noch ksl. W. skob scabere, nel. skoba Leiste; ksl. skob-It, 
nsl. skob-elt Hobel; kop-ati fodere (Mikl. Lex. 1. c); lit. kap-oti graben; 

683 
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goth. skap-jan schaffen, eig. schnitzen. (F. W.1.c.: „Im Arischen ist von 
dem weitverzweigten Verb keine Spur aufzufinden'). — 1) C. V. I. 235. 

.16). — 2) Lobeck Path. El. I. p. 125 hält die Formen ohne c für die 
älteren. — 3) Curtius St. III. 196 f.: Suffix αρ-ινο, αρ-νο (vgl. κέ-αρ-νο-ν, 
Atg-E£o-v«, tab-er-na, cav-er-na). Vgl. noch Düntzer KZ. XVI. 30. — 
4) C. E. 166: p hysterogen. — Dagegen Benfey Ἱ. c.: ,,σκάφ-η = σχαπ- η 
u. 8. w.; das f bewirkte die Aspirirung". Beistimmend Clemm St. Il. 53. 
— Grassmann KZ. l. c. setzt die urspr. harte Aspirata als Auslaut der 
Wurzel an. Beistimmend Bickell l. c. Ferner: ‚man muse zwei verwandte 
Wurzeln skabh und skaph annehmen; erstere hat mehr die Bedeutung des 
oberflächlichen Einkratzens, Schabens, letztere die des eigentlichen Aus- 
hóhlens, Ausgrabens“. — 6) Vgl.: C. E. 705. Gelbke St. II. 21. Roscher 
St. II. 123. 6). — 6) Pauli KZ. XVIII. 11: W. skip spalten. — 7) Roscher 
St. IIL. 184. 2). — 8) C. E. 668. — 9) Anders Siegismund St. V. 194.9): 
AVANTEIV, γνάπτειν, yvauzttu» ne nunc quidem commode a κάμπτειν se- 
gregaré concedo. — 10) C. V. I. 235. 19). — 11) C. E. 148: „wahrschein- 
lich“. — Anders F. W. 347. 436, Spr. 67. 306: kap biegen, kampa --- 
Winkel, Gegend, Feld, Hof. — Wieder anders L. Meyer KZ. VII. 288: 
begrifflicher Zusammenbang mit kshi wohnen. — 12) Schweizer-Sidler 
Elementar- und Formenl. der lat. Spr. 8 139 erklürt scab-i durch Steige- 
rung des Vocals. Anders Ebel KZ. IV. 450: *scab-fui, *scab-bui, *scab- 
ui, vgl. jüri, cavi, movi aus juvui, cavui, movui. — 13) Vgl. G. Meyer 
St. V. 64. — 14) Vgl. Corssen N. 295 und Froehde KZ. l1. c. Der letztere 
möchte auch lat. caupulu-s (navigii genus Gell. 20. 25) hieherstellen (vgl. 
der Bildung nach deutsch: schaufel). — 15) Vgl. noch Klotz s. v.: cam- 
pus stammverwandt mit πῆπος oder κἄπος, deutsch hufe, schwed. hap; 
vgl. Capua und Campanus. — 16) Ueber das Suffix vgl. Corssen B. 413 f. 
— Anders L. Meyer KZ. VI. 414: camp-es-tri, as ein urspr. gesondertes 
neues Suffix, ohne Zweifel das alte -as. — 17) Vgl. C. E. (Anm. 11). — 
Weissenborn ad Liv. l. c.: „die von Livius gebilligte Etymologie ist sehr 
glaublich und bezeichnet die Ebene, welche die Landschaft bildet“. — 
Pott KZ. VIII. 100f. hält dagegen diese Etymólogie „nicht für allzu- 
sicher" und erwühnt, dass nach Fest. p. 84. L. und dem Commentar dazu 
p. 861 und nach Serv. ad Verg. A. 10. 145 die Stadt von einem Falken 
den Namen hätte, „was noch immer wahrscheinlicher ist als von einem 
Capys, zumal dem Troianer''. 

4) SKAP werfen, schleudern; mit Wucht niedersetzen, 
aufstemmen, stützen. — Skr. kshap werfen; kship 1) schleu- 
dern, schnellen, werfen; 2) wohin thun, streuen, stecken u. s. w.; 
(PW. II. 530. 549). 

skap. 
εκηπ. — εκηπ-τό-ς m. Windstoss, mit grosser Gewalt herab- 

fahrender Sturmwind, gew. mit Donner und Blitz verbunden; der 
einschlagende Blitz; (überh.) jedes plótzlich hereinbrechende Unglück. 
--- εκήπ-τ-ω (intr.) sich mit Gewalt worauf werfen, sich aufstemmen, 
stützen; (trans.) stützen, feststellen!) (Hom. nur Part. Prüs. σκηπτ- 
0-L£vo-g, -v, Fut. σχήψω», Aor. ἕ-κηψα, Perf. ἔ-σκηφ-α D. L. 1. 118); 
(σκηπ-τι) σκῆψι-ς f. Grund, worauf man sich stützt, Vorwand, Aus- 
rede. — (Dor.) σκἄπ-ο-ς m. Stab, Stock, Ast (κλάδος Hes.); (dor.) 
σκᾶπ-το-ν, «κῆπ-τρο-ν n. (Stützmittel =) Stab, Stock; Scepter (als 
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Zeichen irgend einer Würde); (übertr.) königliche Gewalt, Herr- 
scherwürde (ausser in der dor. Form. σκῆπτο-ν nur erhalten in 
σκηπτ-οὔχο-ς das Scepter haltend, Bein. der Könige); (oxnn-dvn, 
dazu als Dem.) εκηπάν-ιο-ν n. = σκῆπτρον (Hom. Il. 13. 59, 24. 
247 und spät. Dichter), spätere poet. Form σκηπήν-ιο-ν; εκήπ-ών, 
σκηπ-ί-ων (ωνος) m. Stab (Suid. Anth.)?). 

skip. 
CKITT, εκι-μ-π. — CKIT-T-W, CKi-U-T-T-W = (σκήπτω) aufstem- 

men (Präsensformen wohl nur Hes. σκίµπτει, σκίµπτεται; σκίµψατο 
Pind. P. 4. 224; κίµψαντες ἐρείσαντες Hes.)?); crin-wv (zuerst 
Her. 4. 172), ckiun-wv (ωῶν-ος) m. = σκήπων. — εκοιπ: εκοῖπος 
Stütze (ἡ ἐξοχὴ τῶν ξύλων, ἐφ᾽ ὧν εἰἶσιν ol κέραµοι, Hes.). 

skap. 
scáp. — (*scäpa) seápü-lae f. Schulterblatt, Rücken. — 

(*scap-nu-m) scam-nu-m (vgl. svap, som-nu-s) n. Schemel, Bank, 
Erhöhung, Demin. (*scapu-m, scapü-lu-m) scapil-Iu-m altlat., (dann 
p zu b erweicht] scabil-Iu-m, scabel-lu-m*) [scamel-Im, | scamil- 
lu-m Sp.] n. 

scap, Scop. —  SCAp-U-s m. Stengel, Stiel, Schaft, Stab, 
Querholz; SCOP-U-S, sco p-i-o(n) m. Stiel der Weinbeeren (= Stütze). 

skip. . 
scip. — SCIp-i-ö(n) m. Stab der Beamten und Vornehmeren; 

Scipio eine berühmte Familie der Corneli:chen gens (bes. P. Corn. 
Scipio Africanus major und minor), Scipion-ariu-s scipionisch. — 
eIp-u-8, cippu-s (besser wohl cipu-s, vgl. Cip-us, -ius neben Cipp- 
us, -ius) m.  σκοῖπος Pfahl, Grünzpfahl, Gränzsäule, Grabsäule, 
Leichenstein?). 

Lehnwort: scep-íru-m n. = oxnnroov, sceptri-fer scepter- 
tragend; sceplüchus = σκηπτοῦχος (Tac. a. 6. 33). 

Corssen I. 128. 401. 506. — C. E. 166; KZ. I. 264. — F. W. 202. 
497; KZ. XX. 361f. — Kuhn KZ. I. 139f. — Walter KZ. XII. 413 Anm. 
— 1) Anders B. Gl. 142b: khamp ire; fortasse σκήπτω, σκίµπτω, quae 
forma egregie quadrant, a motione dicta sunt, — 2) Ebel KZ. XIV. 40: 
σκαπ-/ο-ν, daraus σκἄᾶπτον, σκηπίων, scipio(?). — 8) C. V. I. 235.18). — 
4) W. skabh, skambh (befestigen, stützen, stemmen PW. VII. 1242), lat. 
8cab nehmen an: Benary Lautlehre 227. Deffner St. IV. 252. Düntzer 
KZ. XI. 67. Kuhn KZ. II. 467. Pott 1.1260. — Dagegen C. E. l. c.: „ver- 
stösst gegen die Lautgeselze'". — 5) Pauli KZ. XVIII. 11£.: skip spalten. 

SKABH lärmen, tönen. — Skr. cáb-da m. 1) Laut, Schall, 
Ton, Stimme, Geräusch, 2) Wort (PW. VII. 65); lit. skamb- tönen, 
schallen, klingen. 

κηφ-ήν (5v-og) m. Drohne, Hummel, Demin. xmgv-o-v n. 
kleine Drohne, Drohnenzelle, κηφην-ώδης drohnenartig. — (*oxo- 
μ-β-ρο) oxouße-loaı‘ γογγύσαι (Hes.). — (oxap, σπαφ Labialismus, 
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x00?) wóq-o-c m. Laut, Schall, Ton, Stimme, Geräusch (zuerst 
h. Merc. 285), ψοφέ-ω schallen, tönen, rauschen, lärmen, Ψοφη-τ- 
εκό-ς zum Lärmen u. s. w. geschickt, ψόφη-σι-ς f. das Geräusch- 
machen u.s. w., Yopn-ue(r) n. = ψόφος (Greg. Naz.); ψοφώδης 
geräuschvoll (Arist. rhet. 3. 3). 

F. W. 202. — Sonst wurde Nichts gefunden. 

1) SKAR springen, sich hin und her bewegen; sich 
rasch wenden, drehen; wanken, straucheln. — Skr. skhal 
straucheln und dadurch in's Schwanken gerathen, taumeln, stol- 
pern; straucheln = irren, fehlgehen; caus. stocken machen, zurück- 
halten, abwehren. (PW. VII. 1243). 

skar. 
cKap. — (όκαρ-ω) εκαίρω springen, hüpfen, tanzen!) (Hom. 

nur σκαίρουσι Od. 10, 412, σκαίροντες Il. 18. 572 und Ap. Rh. 1. 
1135), d-ckaipw (Qu. Sm. 5. 495), εκαρ-ίζω (D. Sie. 1. 10, σπαρ- 
ίξω Eust. ad Il. 13. 947), ᾱ-εκαρίζω (Kratin. bei Phot.) id.; oxae- 
o-s m. Sprung (E. M. 723a), σκάρ-τη-ς m. Springer, Tänzer, Adj. 
schnell, flink, 6xeg-8-uó-c, σκαρι-σ-μό-ς m. Springen, Sprung, Lauf, 
Fusstritt (xog89uo(* κινήσεις Hes., καρθμός᾽ 0 ποῦς Cyrill); ckap-i-c, 
ἁ-εκαρ-ί-ς (/0-og) f. Springwurm, Spulwurm (σκαρίδες᾽ εἶδος ἑλμίνθων. 
ἀσκαρίδες εἶδος σκωλήκων Hes.), ἀσκαριδ-ώδης voll Sp.; ἆ-όκαρ-ής 
nicht hüpfend (Hes.), ᾱ-σκάρ-ι-σ-τος id. (Schol.). 

«κιρ. — (*oxo-ry Sprung) εκιρ-τά-ώ — σκαίρω (Hom. nur 
Präs. Opt. σκιριῷεν 1l. 20, 226. 228; σκιρτῆσαι Batr. 60), ion. 
σκιρ-τέ-ω id. (Opp. Kyn. 4. 342)?); σκιρτη-δόν sprungweis (Orph. 
Fr. 24); σκιρτη-τ-ικό-ς zum Springen u. 8. w. geneigt, σκιρτη-τή-ς m. 
— σκάρτης, σκίρτη-σι-ς f., σκιρτη-Θ-μό-ς m. = σκαρισµός, σκίρτη-μα(τ) 
n. Sprung, Tanz. 

(cxa[o]-0x«Q, ὅκα-σκρ, xa-xQ, xa-ng-id) ᾱ-κρ-ί-ς ((δ-ος) f. Heu- 
schrecke (Il. 21. 12 und Anth.), Demin. ἀκρίδ-ιο-ν n. (Diosc.). — 
(σκαρ-κ[αρ], xeg-x) κέρ-κ-α f. id. (Hes.). 

skal. | 
(καλ. — ckaA-nvö-c springend = uneben, höckerig, rauh, 

schief [Ggs. loo-oxeAng]?), σκαλην-ία f. Höckrigkeit u. s. w. (Plut. 
Symp. 6. 10), σκαλην-ύ-ω uneben u. s. w. machen, σχοληνο-ειδής von 
schiefem Ansehen (Hippokr.). 

CK€À. — εκέλ-ος n. Schenkel (Il. 16. 314), Demin. σκελιίσκο-ς 
m. (Ar. Eccl. 1203), σκελ-ύδριο-ν n. (Arr. Ep. 1. 12. 24); εκελ-ί-ς 
(/8-og) f. Hinterfuss und die Hüfte eines Thieres, Schinken, σκελίζω 
laufen, σκέλισ-μα(τ) n. (δρόµηµα Hes.); (όκελ-ιο) εκελλό-ς krummbeinig 
(dısorgaup£vog Hes.); σκελλ-ίζω krummbeinig sein. 

(κολ. — cX0AÀ-10-c krumm, gebogen, gewunden, verdreht (vgl, 
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σκολιὰς κρίνειν Θέμιστας Il. 16. 387), σκολιό-τη-ς (τητ-ος) f. Krüm- 
mung, Biegung, Windung; σπολιό-ω krümmen (Theophr.), σκολίω- 
σι-ς f. das Krümmen, σκολίω-μα(τ) n. das Krummgemachte (Strab.); 
σκολιά-ζω krumm sein (LXX); σκολιαίνω — σκολιόω (Hope, 
σκολι-ώδης von krummer Art. — ckuA: εκώλ-ηξ (ηκ-ος) m. (der 
sich krümmende) Wurm, Spulwurm, Regenwurm, lumbricus (Il. 
13. 654), Seidenwurm (Phot.); wurmähnliche Bewegung der Wellen 
(7 xoqr τῶν κυμάτων ἐπανάστασις τῆς θαλάσσης (Phryn.); Demin. 
σχωλήκ-ιο-ν n.; σκωληκ--τη-ς m., -ἴτις f. wurmähnlich (Diosc.); 
σκωληκ-ό-ω zu Würmern machen, (pass.) W. bekommen, wurmstichig 
werden (Theophr.); σκωληκ-ι-ά-ω id. (Diosc.); σκωληκ-ίζω sich wie 
ein W. bewegen; σκωληκο-ειδής, σκωληκώδης wurmartig. 

το (οκαλ-π, σκλα-π, σκλη-π) Α-κληπ-ιό-ς m. (urspr. Schlange) zuerst 
Beiname des Apollo (vgl. Σµένθιος, Σμινθεύς nach σµίνθος Feld- 
maus); allmählich löste sich ’AoxAnnıog als selbständige Gottheit 
vom Apollo ab und bewahrte die urspr. Identität noch dadurch, 
dass jener zum Sohne dieses gemacht ward*) 

(σκα[λ]σκαλ, σκι-σκαλ, *4-6xaÀ, κι-κσαλ) κι-ξάλ-ή-ς (quo, κλέπτης, 
ἁλάζων Hes.), κιξαλ-ία' πᾶσα κακοτεχνία (id.); (κι-οκ[αλ], κι-σκ-ο) 
κι-κκ-ό-ς (ox zu xx nach lakon. Art), ᾖ-σκ-ό-ς' κλέπτης (id.). — (κι- 
σκαλ, κι-κσαλ) ἴ-ξαλ-ο-ς schnell springend (Bein. des Ziegenbocks 
Il. 4. 105), (ἐξαλ-έα) ἐξαλῆ f. Ziegenfell (αἰγὸς δορά Hes.)?); Nbf. 
ic8Ai αἰγεία µηλωτή. ᾽Αμερίας (id.); ἐνθελῶν' διφθέραν (wohl böo- 
tisch, 14.) 9). 

skar. 
(skar-[s]kar) car-cer (-cer-is) m. (Verschränkung) Schranke, 

Kerker, carcer-eu-s kerkerhaft (Prud.), carcer-ali-s den K. betreffend 
(id.), carcer-äriu-s id. (Plaut. Capt. 1. 2. 20), als Subst. m. Kerker- 
meister (Gruter inser.); carcer-á-re einkerkern (Ecel.). — (skir-k[ar], 
Skri-k; scri-c-no, scri-no) SerI-n-iu-m n. Schrank, Schrein, Behälter, 
Demin. scrinió-lu-m n., scrini-üriu-s m, Aufseher des scrinium (Gru- 
ter inser.) *). 

skal. 
scel?). — seól-us (er-is) n. Fehltritt, Verbrechen, Frevel, 

Laster, (coneret) Bösewicht, Schelm, (übertr.) Unheil, Ungemach; 
sceles-tu-s verbrecherisch, frevelhaft, lasterhaft, (übertr.) unheilvoll 
(Adv. -te); sceler-ösu-s id.; (*sceler-u-s) scelerä-re durch Frevel ent- 
weihen, beflecken, scelerü-tu-s durch Fr. entweiht, befleckt (Adv. 
-te); sceler-i-ta-s f. das Verbrecherische (Dig.); scel-iö(n) m. ver- 
ruchter Mensch (Petron. 50. 2). 

Benfey KZ. VIIL 90. — Brugman St. VII. 339 ff. (der besonders 
die mit gebrochener Redupl. gebildeten Formen statuirt) — C. E. 376. 
683. 686. — Deffner St. IV. 283. — F. W. 208. — 1) Anders: a) Ahrens KZ. 
X. 83. Anm.: Skr. vaska Kuh, «-ασκα-ρο, davon ἀσκαρίζω, ἀσκαίρω, durch 
Aphüresis des « σκαρίζω, σκαίρω „von den muthwillg springenden 
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Kälbern“. b) B. Gl. 426a: skand salire, fortasse mutato d vel n in ϱ. 
c) Christ p. 86 und Misteli KZ. XVII. 191 Anm.: = skr. Karámi. — 
Zur Form siehe C. V. I. 305. 13). — 2) Vgl. C. V. 1. c. und Siegismund 
St. V. 176. — 3) Vgl. Kuhn KZ. IV. 35. — 4) Ασκληπιός ist in der Ilias 
noch keine Gottheit, sondern ein trefflicher Arzt, Fürst von Trikka und 
Ithome in Thessalien; bei Spüteren Sohn des Apollon und der Koro- 
nis oder Arsinoó, Gott der Heilkunde. — Die hier gegebene Deutung 
bringt Angermann St. IX. 247 f. — Anders: a) Pictet KZ. V. 42 [dessen 
pag. 33 gebrachte Herleitung von “σκλης der Verf. zu streichen bittet]: 
„am wahrscheinlichsten von &6x£c besorgen, mit Sorgfalt bereiten u. 8. w. 
“der Besorger des Heilmittels’. Das eingefügte 1 bleibt jedoch dabei 
unerklürt. Jedenfalls ist der Name zusamihengezogen, was auch die 
röm. Form Aesculapius anzeigt". (Grassmann KZ. XVI. 106: „mit An- 
klang an aesculus'".) b) Pott KZ. VI. 401 f. nennt „diese weithergeholten 
Erklärungen (Pictet ]. c.) unnütz“. „Er ist Heiler der ehrenvoll im 
Kampfe erhaltenen Wunden. Pott's Deutung selbst ist schwankend 
und unentschieden: „dunkel in seinem Vordergliede, unterliegt doch 
dessen Beziehung zu den 7zıa φάρμακα u.8. Ww. kaum einem Zweifel, 
freilich ist der Accent etwas seltsam“ u. s. w. — Vgl. noch Preller Gr. 
Myth. I. pg. 403 ff. (ἄλκω und ἤπιος) und Welcker Götter]. 1I. pg. 732 ff. 
— 5) Brugman St. Ἱ. ο. — Anders: a) Dóderlein nr. 26: „pfeilschnell und 
mit «i$ verbunden ‘Steinbock’. b) Düntzer KZ. XIII. 19 ff.: „sollte viel- 
leicht lEaAos der Gegensatz zu ἰονθαᾶς sein und die Bedeutung glatt 
haben?“ c) Andere ziehen das Wort zu ἀέσσειν oder í(xvsio€9at oder alle- 
σθαι u.8.w. — Wohl richtig übersetzen: „schnell springend‘“ Ameis- 
Hentze ad Il. I. ο., S. W. und Sch. W. s. v. (Pape W.: „kletternd‘‘). — 
6) Vgl. Fick KZ. XXII. 208 und Schmidt KZ. XIlI. 219f. — 7) F. W. 407, 
Spr. 114. 379: skar-k verschränken, schräg gehen (aus skar springen). 
— Anders Corssen I. 514: skar, skri scheiden; scrinium = abgeson- 
derter, gesperrter Raum, Schrein, Schrank, Kiste. — Zu carcer vgl. 
och Klotz W. s. v.: „wie cancer u. s. w. aus Reduplication entstanden, 
stammverwandt mit ἕρχος [2] und eines Stammes mit κάρχαρο», Kerker, 
Kirche = Schranken, Einhegung oder Umzüunung'". — 8) Vgl noch 
Kuhn KZ. III. 428 und Zeyss KZ. XIX. 176. 

— ——— — 

2) SKAR schaben, kratzen; scheeren, schneiden, spal- 
ten; scharren, graben; verletzen, vernichten. — Skr. kar 
verletzen, tödten; C&r zerbrechen; Med. brechen, reissen, bersten, 
auseinandergehen, sich lostrennen (PW. II. 103. VII. 87)*). 

skar. 
«καρ. — (σκαρ, σχαρ) χαρ. — Stamm χαρ-ακλ): χάρ-αξ 

(-ακ-ος) m. (f.) Pfahl, Pallisade; ein damit umgebener Ort, ver- 
pallisadirtes Lager; Schnittling (bes. vom Oelbaume); ein Meer- 
fisch; Demin. zegex-to-v,n.(Hes.); χαρακ-ία-ς zum Pfahl geh.(Theophr.); 
χαρακ-ό-ω mit Pf&hlen versehen, χαράκω-σι-ς f. das Versehen mit 
Pfählen, das Anpfühlen, χαράκω-μα(τ) n. ein umpfählter Ort, Lager; 
χαρακ-ίζω — χαρακόω., χαρακι-σ-μό-ς m.  χαράχωσις. — (xagax-jo) 
xapäccw scharf machen, spitz machen; einschneiden, eingraben, 
einhauen; zerschneiden, furchen (Fut. yaea&o, Aor. ἐ-χάραξα, Pass. 
ἐ-χαρώχ-θη-ν» Perf. Pass. κε-χάραγ-μαι”); Verbaladj. χαρακ-τό-ς ein- 
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gegraben u.s. w., mit Einschnitten versehen, gezackt; yagax-n-s 
m. Eingraber, Prüger; (χαρακ-τι) χαάραξι-ς f. das Einschneiden u. 8. w.; 
χάρακ-τρο-ν n. Werkzeug zum Zerschneiden (Nik. Al. 308); χαρακ- 
vio (τῇρ-ος) m. Werkzeug zum Eingraben, Einschneiden, Ein- 
prägen; (gew.) das Eingegrabene, Eingeschnittene, Gepräge; (übertr.) 
Kennzeichen, Merkmal, Charakter, χαρακτηρ-ικό-ς zum Eingraben 
u. 8. w. dienend (Sp.); χαρακτηρ-ίξζω mit einem Gepräge u. s. w. 
versehen, schildern (Sp.), χαρακτηρι-σ-τ-ικό-ς bezeichnend, charak- 
teristisch (bes. Gramm.), χαρακτηρι-σ-μό-ς m. Bezeichnung u. 8. w., 
χαρακτήρι-ό-μα(τ) n. = yaoaxıno (Tzetz.); χαραγ-µό-ς m. Ξ χάραξις, 
χάραγ-μα(τ) n.  χαρακτήρ; Schnitt, Biss, Stich. — (σκαρ-ο) 
εκαῦρο-ς — scaurus pag. 10843). — (σκορ. σχορ) XÓp-10-V n. 
Haut, Fell, Leder (vgl. corium pag. 1084), häutige Hülle, Nach- 
geburt *). 

Kap. — κάρ' φθεῖρον [lies φθείρ]., πρόβατον. κάρ-νο-ς φθείρ, 
βόσκηµα., πρόβατον (Hes.), activ: das kratzende Thier (Laus), passiv: 
das Thier, das geschoren wird?); καρ-τό-ς geschoren, geschnitten, 
καρ-τό-ν n. (xoópvov) Schnittlauch; (καρ-τι) κάρ-ει-ς f. das Scheeren, 
Abschneiden (Theophr.); κάρ-νη ζημία. αὐτό-καρνος αὐτοζήμιος 
(Hes.). | | 

κερ. -- (κερ-ω) κείρω, lesb. κέὀῥω, scheeren, abscheeren, ab- 
schneiden; abzehren, abfressen, aufzehren, vernichten, vertilgen, 
verwüsten (Fut. κερῶ, Inf. ion. xsgé-&v; Aor. ἔ-κειρα, ep. ἕ-κερ-σε, 
x£o-0&, auch Aesch. chor., Pass. ἐ-κάρ-η-ν. ἕ-κέρ-θη-ν, Perf. Pass. κέ- 
καρ-μαι) 9); κέρ-μα(τ) n. das Abgeriebene, Zerschnittene, Schnitt, 
kleine Münze, Demin. κερµώτ-ιο-ν n.; κέρµατ-ίζω zerstückeln, zer- 
reiben, zerlegen, χερµατι-σ-τή-ς m. Geldwechsler (Sp.), κερµατι-σ-μό-ς 
m. das Zerstückeln u. s. w. (Sp.); κειρ-ᾶ-ς (άδ-ος) geschoren (LXX). 
— xepa-i-Zw von Grund aus zerstören, verwüsten, morden, tódten*), 

' κεραῖ-σ-τή-ς m. Zerstörer, Räuber (nur h. Μοτο, 336), κεραΐσ-μό-ς 
m. das 'Zerstören u. 8. w. — xep + t (vgl. Skr. krt-ja-ká Zauberin, 
böse Fee, nach Bopp veratrix, PW. II. 402): κέρτ-ο-μο-ς, κερτόµ- 
ιο-ς (-εο-ς nur E. M.) stichelnd, kränkend,. schmähend, höhnend, 
verspottend®), xegron-ıno-g id. (Schol. Il. 8. 448), κερτοµ-ία, ion. 
η, f. (nur Hom. und Pl) das Sticheln u. s. w., κερτοµιστή-ς m. 
Spötter (χλευαστής Hes.); κερτοµέ-ω (poet., in Prosa erst Sp.) 
sticheln, krünken, schmühen u.s. w., περτοµη-τ-ικό-ς = κερτοµικός 
(Schol. Il. 16. 261), κερτόµη-σι-ο f., κερτόµη-μα(τ) n. — κερτοµία. 

KOp. — κορ-μό-ς m. abgehauenes Stück, Scheit, Klotz (Od. 
23. 196, Eur., Her.); Demin, κορµ-ίο-ν n. (Sp.); κορµη-δόν wie ein 
Klotz (Heliod. 9. 19); κορµά-ζω in Klötze schneiden, hauen, zer- 
stückeln (τέμνειν. περιζεῖν [πρίζειν Meineke] Hes.). 

[kära Verderben =] xnp?). — Krp (Κηρ-ός) f. schädigende 
Gottheit, Todesgöttin (verschieden von μοῖρα und αἶσα), die per- 
sonificierte Todesgewalt; (als Appell.) Todes-geschick, -loos, Tod; 
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κῄρ-α f. Verderben, Schaden (Sp.); κηραίνω beschädigen, verderben 
(Aesch. Suppl. 968); ἆ-κήρ-ιο-ς unbeschädigt, unverletzt (nur Od. 
12, 98. 23, 328, h. Merc. 530 und sp. Dichter), unschädlich (vom 
Skorpion Nik. Th. 771); καρό-ς φθορά (Hes.). 

kar-s ^), 
καρς. — xÓpc-n-c m. der sich die Haare abschneidet, bes. 

den Bart sich scheeren lässt (Chrysipp. ap. Ath. 13. 5658); 
κορσ-ό-ς κορμός (Hes.); xopcó-w (x0gooüv' κείρειν Hes.), ἆπο-κορσω- 
σαµέναις Aesch. fr. 244 (ἀποκειραμέναις κόρσας γὰρ τρίχας id.); 
κορσω-τήρ (τῆρ-ος) m. Bartscheerer (κουρεύς Poll. 2. 32), κορσωτήρ- 
ιο-ν n. Barbierstube (Ath. 12. 520 f.; κουρεῖον Hes.); κορσω-τ-εύ-ς 
m. = κορσωτήρ (Ath. 12. 520e). — ᾱ-κερε-ε-κόμης ungeschorenen 
Hauptes, langhaarig (Beiw. des Apollon Il. 20. 39, noch Col. 40; 
vgl. ἀ-κειρ-ε-κόμας id., Pind. P. 3. 14. I. 1. 7)!!). 

κουρ [ov Ersatzdehnung für o]!9) — κουρ-ά f. Schur, das 
Scheeren; κουρ-ία-ς m. mit geschorenem Haar; κουρ-ίξ (ep. Adv.) bei 
den Haaren, beim Schopfe (nur Od. 22. 188 ἔρυσάν τέ mv εἴσω 
κουρίξ und Ap. Rh. 4. 18; Schol κατὰ κόῤῥης, κατὰ κεφαλῆς), 
κουρ-ικό-ς zum Scheeren geh. (Sp.); κούρ-ιμο-ς id., abgeschoren; 
κουρ-{-ς ((0-og) f. Scheermesser, Scheere, κουρίζω scheeren, stutzen 
(Theophr.); κουρι-ά-ω nach der Schur verlangen; κουρ-εύ- m. 
Scheerer, Barbier, (wegen deren Geschwützigkeit) leerer Schwützer, 
κουρευ-τή-ς id. (Sp.), κουρεύ-ω scheeren, barbieren, κουρευ-τ-ικό-ς, 
κουρεύ-σι-μο-ς zum Sch., B. geh., κουρεύ-τρα f. Bartscheererin 
(Plut. Ant. 60), κούρευ-μα(τ) n. das Geschorene, die Schur (Eust.), 
»ovge(F)-io-v n. Barbierstube, κουρεί(«)-ακό-ς barbiermüssig, ge- 
schwützig. 

κοῦρ-ο-ς (ion. poet.) m. urspr. Geschorener = Knabe, Jüngling 
und zwar der Freie (von der Sitte des Scheerens des Haupthaares 
in der Zeit der Pubertät, um es den Göttern zu weihen, vgl. 
Plut. Thes. 5); auch ehrende Bezeichnung: waffenfühige Münner, 
Edle (κοῦροι 4χαιῶν); auch von Dienern bei Opfern und Gastmählern 
(welche immer Freigeborne waren); Sohn (Od. 19. 523); κούρη f. 
Mädchen, Jungfrau, Tochter, junge Frau"); κουρό-τερο-ς jünger, 
rüstiger (ἀνήρ Od. 21. 310, Subst. IL 4. 816 und sp. Dicht.); 
K0UR-10-9, κουρ-ήϊο-ς jugendlich, jungfräulich; (xovg-o, -1jo, -:0jo) 
KOup-ibio-c (eig. — πούριος, doch diese Bedeutung nicht bei Homer, 
sondern nur) ehelich, rechtmässig (πόσις, dvo, ἄλοχος, γυνή) 19): 
κουρίζω jugendlich, rüstig sein (Od. 22. 185 und sp. Dicht.); 
Knaben erziehen (Hes. Th. 347) (κουρίζεσθαι᾽ ὑμεναιοῦσθαι, γα- 
μεῖσθαι Hes.); κούρ-ητ-ες m. Jünglinge, junge Mannschaft (Παναχαιῶν, 
᾿Αχαιῶν Il. 19, 193. 248); κουρό-συνο-ς — κούριος (Sp.), πουρο-σύνη 
f. Jugendalter (Sp.); κουρεῶ-τι-ς (τιδ-ος) f. (erg. ἡμέρα, ἑορτή) 
der 3. Tag des Apaturienfestes, an dem die 3 oder 4 Jahre alten 
Söhne der athen. Bürger in das Zunftregister eingetragen, somit 
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als &chtathenische Kinder anerkannt wurden; ἐπί-κουρο-ς (ΡΙ.) Helfer, 
oft von den Hilfsvölkern der Troer (Sing. nur IL 3mal); Adj. helfend, 
beistehend; Διός-κουροι Zeussöhne, (vorzugsweise) Kastor und Poly- 
deukes 14). — κώῶρο-ς m., κώρα f. (dorisch) = κοῦὔρος, κούρη: 
κωρα-λ-ίσκος τὸ usıganıov Κρῆτες (Hes.). — Κόρο-ς m., κόρ-η f. 
(attisch) = xoUgoc, κούρη; Demin. xog-10-v, xog-(Ó-1.0-v, κορ-άσιο-ν, 
πορασ-ίδ-ιο-ν n., κορ-ίσκη f., xoolox-ıo-v» n. Mägdlein; xog-ivn f. 
Mädchen (Philostr.), (κοριν-]α) Κόριν-να f. Dichterin aus Tanagra 
in Böotien; κορ-ικό-ς mädchenhaft, zärtlich; κορ-εύ-ω der Jungfrau- 
schaft berauben, κόρευ-μα(τ) n. Jungfrauschaft, xoge(F)-ia f. id. — 
xop-iZouat wie ein Mägdlein thun, liebkosen, schmeicheln (Ar. 
Nub. 68, Schol. κολακεύω), gewöhnlich: ὑπο-κορίζομαι (nur Präs. 
Imperf.) sich ein wenig wie ein Kind geberden, sich schmeichelnder 
Wörter, bes. der Verkleinerungswörter bedienen; daher: 8) mit 
Schmeichelnamen benennen, schmeichelnd anspielen, b) mit einem 
den eigentl. Werth vermindernden Namen nennen oder mit einem 
milderen Namen (als es verdient ist) benennen == beschönigen, 
bemänteln; ὑποκορι-σ-τ-ικό-ς schmeichelnd, beschönigend (ὄνομα ὑπο- 
κοριστικόν Deminutivum Sp.), ὑποκορισ-μό-ς m., ὑποκόρισ-μα(τ) n. 
(ὑποκόρισι-ς f. Eust) Schmeichelwort, Beschönigung. | 

cx erhalten: lakon. σκύρ-θ-αξ, σκύθραξ (Metath.), oxved-aAsov 
μειρώκιον, νεανίσκος (Hes.)!9). 

skal. 
εκαλ. — (0104.3) εκάλλω scharren, schüren, schürfen, graben, 

behacken (σκάλλοντες Her. 2. 14, dann 8p.)!9); (σκαλ-τι) σκάλ-σι-ς 
f. das Scharren u. s. w. (Theophr.); «καλ-ί-ς ({δ-ος) f. Werkzeug 
zum Scharren u. s. w. — Schaufel, Hacke, Karst, Demin. (σκαλιδ-) 
σκαλισ-τήρ-ιο-ν n.; (σκαλιδ-ω) σκαλίζω, ait. ᾱ-σκαλίζω, graben, be- 
hacken, (σκαλιδ-τι, -σ-τι, -σ-σι) σκάλισι-ς f., σκαλισ-μό-ς πι. —= σκάλ- 
Gig; σκαλιδ-εύ-ω —5 σκάλλω, σκαλίζω; «κάλ-μη f. Messer, Schwert 
[soll thrakisch sein]; ckaA-cU-c m. der Grabende, Hackende u. &. w., 
σκαλεύ-ω -—  σκάλλω, σκαλευ-τή-ς m. — σκαλεύς (Gloss), σκάλευ- 
01-5, σκαλε(.)-ία f. = σκάλσις (ibd.), σκάλευ-μα(τ) n. das Gehackte, 
Behackte u. s. w. (Sp.); σκώλευ-θρο-ν n. Werkzeug der Bäcker, 
Feuer und Kohlen zu schüren, Ofenkrücke [bei den Grammat. 
noch folgende Formen: σκάλ-αυθρον, -ανθρον; σπἀἆλ-αθρον, -εΌρον, 
-αυθρον, -ανθρον; πάλ-αθρον]; σκαλαθ-ύρω --- σκώλλω (Hes.), obscön: 
beschlafen (συνουσιάσαι Schol), σκαλάθνυρ-μα(τ) n. Grübelei, Spitz- 
findigkeit (Hes.), Demin. σκαλαθυρμάτ-ιο-ν n. — κα-εκαλ-ίζειν kitzeln 
(naoxarlkerar" γαγγαλίζεται Hes.) !*). 

CK€À. — (nelefı) keAei-c Axt (Hes.)!). 
CKOÀ. — CKöA-o-C m. eine Art Dorn (stechend); εκιῶλ-ο-ς m. 

Pfahl, Spitzpfahl (Il. 13. 564), Dorn, Stachel (Arist. Lys. 810). 
— cköA-0-Kpo-c, Nbf. σκόλ-υ-θρο-ς, gestutzt, niedrig, (übertr.) niedrig, 
knickerisch (σκνιπός, ἀνελεύθερος, ταπεινός Lex.); στόλοκρον᾽ τὸ 
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περικεκομµένον τὰς κύµας καὶ γεγονὸς ψιλόν (Hes.)!?); oxoAlı-s, 
σκόλλυ-ς, σκολλύ-ςο f. eine Art die Haare zu stutzen, zu scheeren 

a — κόλ-ο-ς verstümmelt, abgestumpft (δόρυ Il. 16. 117); 
xolo-Fo) κολο-βό-ς id.; kurz, klein, niedrig (Sp.), κολοβό-τη-ς 

(τητ-ος) f. das Verstiimmeltsein; κολοβό-ω verstümmeln, stutzen, 
beschneiden (Pass. Perf. κε-πολόβω-μαι, Aor. ἐ-κολοβώ-θη-ν), κολοβω- 
τή-ς m. Verstümmler, κολόβω-σι-ς f. das Verstümmeln, κολόβω-μα(τ) 
n. das Verstümmelte; x0oAoß-wdng = κολοβός. — (xoAoJ-Qo) κόλου-ρο-ς 
— xolofióg, (übertr.) alt, kraftlos, πολουρ-αἴο-ς id., jäh, abschüssig, 
(κολουρόω) κολούρω-σι-ς f. — κολόβωσις (Iambl.). — (κολοί-ω, xoAov-jo) 
κολού-ώ — κολοβόω; verkleinern, unterdrücken, nicht aufkommen 
lassen (Pass. Perf. κε-κόλου-μαι, κε-κόλου-σ-μαι, Aor. ἐ-κολού-θή-ν, 

᾿ἐ-κολού-σ-θη-ν), κόλου-σι-ς f.  κολόβωσις, κόλου-μα(τ) n. —  κολό- 
βωμα””). 

skar. 
scor-tu-m n. Fell, Leder (d. i. abgeschnittenes, abgezogenes, 

abgeschundenes Zeug (pellem non solum antiqui dicebant. scortum 
Varro l l 7. 5. 96); Hure (vom Hergeben der Haut, als Fell 
aufgefasst, vgl. deutsch dial „ein Lurder, ein Léder"; scorta 
appellantur meretrices Paul. D. p. 331. 1)*'), Demin. scortü-lu-m 
n. (πόρνη Gloss. Gr. Lat.), scortil-lu-m id. (Catull. 10. 3), scort-e-s 
(pelles testium | arietinorum a pellibus. dicti Paul. D. p. 331. 2), 
scort-eu-s zum Fell, Leder geh., aus F., L. gearbeitet; scorta-ri 
huren (scorlari est saepius meretriculam ducere. Varro 1.1.7. 5. 96), 
scortä-tu-s (tis) m. das Huren (App.), scorta-tor m. Hurer (Plaut., 
Hor.) —  seaur-u-s verstümmelt an den Knöcheln (vgl hunc 
varum distortis cruribus; illum balbutit scaurum, pravis fullum male 

talis Hor. sat. 1. 3. 47; Schol: scauri dicuntur, qui talos habent 
exstantes. Alii dicunt. scauros esse, qui habent talos inversos οἱ tor- 
luosos);, Scaurus róm. Zuname??) — cör-iu-m (selten -s m.) nm. 
(= χόριον pag. 1081) Haut, Fell, Leder, Balg; (meton.) Riemen- 
peitsche (Plaut. Poen. 1. 1. 11); (von Gewüchsen) Hülle, Rinde, 
Hülse, Schale; (von anderen Dingen) Schicht, Lage, Kruste ”°); cori- 
ἄο-εμ-δ aus Fell bereitet (Amm.), cori-äriu-s zur Haut u. s. w. geh., 
Subst. m. Gerber; ex-coriä-re der Haut u.s. w. berauben (App.); 
coriá-g-o (1n-is) f. Hautkrankheit des Rindviehes (Col., Veg.), coriagin- 
ösu-s daran leidend (Veg.). — (*cor-tu-s, *corli-cu-s, corti-c) cortex 
(corti-c-is) m. (selten f.) Rinde, Schale, bes. Korkrinde, Kork), 
Demin. corticu-lu-s m., corlic-eu-s aus Rinde, Kork, cortic-osu-s 
voller Rinde; de-corlica-re die R. abziehen, abschälen, cortica-tu-s 
mit R. versehen (pir, Col). — ceür-i-s (sabin.) Lanze”) — 
(*cdru-s, *cari-nu-s) carinü-re (κείρω) eig. scheeren, (nur bild- 
lich) geistig verletzen, schelten, schmähen, verkleinern (Enn. ap. 
Serv. Aen. 8. 361), carina-tor (maledicus conviciator, Placid. gloss. 
p. 451 M.). 
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skal. 
scál. — eal-vu-s geschoren — kahl, haarlos?9); Calva Bein. 

der Venus (angeblich seit dem gall. Kriege, wo die Frauen ihre 
Haare zu Bogensehnen gegeben haben sollen); re-calvu-s mit hoher 
kahler Stirn (Plaut. Rud. 2. 2. 11); calvi-tiuw-m n. (-tie-s f.) kahle 
Stelle, Glatze; Calvu-s, Calv-iu-s, -inu-s, -ina, -isiu-s röm. Bein.; 
Calv-ena Spitzname des C. Matius (Cic. ad Att. 14. 5. 1 etc. 
aus gleichem Grunde genannt µαδαρός ibd. 14. 2. 2); calv-ere kahl 
sein (Plin.), Calvent-iu-s m. röm. Familienname?"); calve-sc-ére kahl 
werden; calva f. die kahl- oder bloss-gelegte Hirnschale, Schädel, 
calv-ària f. id. — (sci-scil-ia, vgl. ci-cind-ela pag. 1069) qui-squil-iae 
f. Pl. abgestreifte, abgerissene Blättchen, Reiserchen, Hacheln, 
Spreu, Abfall, Kleinigkeiten (dici putantur quidquid ex arboribus 
minulis surculorum foliorumve cadit Fest. p. 257)**). — (*scal-a-ma 
Verderben) ealami-ta-s (fatis) f. Verderben, Beschädigung, Scha- 
den, Verlust, Niederlage??) [spät cadamitas; zuerst Mar. Vict. aus 
der 2. Hülfte des 4. Jahrh. nach Chr. p. 2546, Isid. or. 20. 3], 
calamit[at]-osu-s (Adv. -öse) (act.) grossen Schaden bringend, unheil- 
voll, (pass.) grossem Schaden ausgesetzt, zu Grunde gerichtet; in- 
cöl-U-mi-S unversehrt, unverletzt, incolumi-ta-s (tatis) f. Unversehrt- 
heit, Unverletztheit. 

(scal, scel) scil 9). — (ambicli, amb-cli) an-cil-e (erg. 
clupeu-m) n. ein auf beiden Seiten Einschnitte habender. Schild, 
zweifach ausgeschnittener Schild; (bes.) die heiligen 12 Schilde der 
Salier [diese waren von elliptischer Grundform, hatten aber an 
ihren beiden Langseiten einen halbrunden Ausschnitt]; (poet.) Schild 
(&hnlicher Art) [Gen. Pl. anciliorum Hor. c. 3. 5. 10, vgl. Satur- 
naliorum, sponsaliorum; die regelm. Form ancili-um Or. inscr. 2244]. 

— 1π-01]-6 n. eingeschnittenes Ding = Abzugs-, Wasser-graben, 
Wasserrinne (incilia fossae, quae in viis fiunt ad deducendam aquam, 
sive derivationes de rivo communi factae, Fest. p. 107), incili-s zum 
Abzug geh.; (*incilu-s) incilà-re (urspr. einen Einschnitt, eine Ver- 
leizung machen =) schelten, schmähen (Lucil, Lucr.) 

stal [k zu t]?^). — tal-ia, tal-la (Fest. p. 359 M.) f. eig. 
Schnitzel (vgl. ital. taglia, franz. taille Schnitt, Einschnitt), Zwiebel- 

hülse; tal-ea f. Setzreis, Pfropfreis (taleas scissiones lignorum vel 
praesegmina Varro dicit, Non. p. 281 G.), Demin. taleö-la f. (Col); 
inter-laleäre, -taliare dazwischen ausschneiden, beschneiden (Non. 
p. 414, 27, rustica voce dicitur dividere vcl excidere ramum Varro 
r. r. 1); falia-tu-s eingeschnitten, zerrissen, lalia-tura f. Einschnitt, 
Riss (bei Feldmessern). 

spal (k zu p). — Spöl-iu-m nm. abgezogene Haut (poet.); 
die dem getódteten Feinde abgezogene Rüstung, Spolien, Beute?*), 
spoli-ariu-m n. Ort im Amphitheater, wo man den todten Gladia- 
toren die Kleider abzog; (übertr.) Raubhöhle, Mördergrube (Sen., 
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Plin. pan.), spoliä-re der Kleider berauben, (überh.) berauben, plün- 
dern, ausplündern, spolia-tor m., -iriv f. Berauber, Pltinderer(in), 
spolia-ti-o(n) f£. Beraubung, Plünderung. — (spo-spul, vgl. spo-pond-i) 
(* Male pö-püla-ri (re), de-populari (re), verwüsten, verheeren, 
zerstören, vernichten, rauben, berauben??), popula-tor m., «ία f. 
Verwüster(in) u. s. w., popula-ti-o(n) f. (tus m. nur Abl. -t& Lucan. 
2. 634) Verwüstung u.s. w., popula-bili-s verwüstbar, zerstörbar 
(Ov. Met. 9. 263), popula-bundu-s verwüstend u. s. w.; Popul-On-ia 
f. Bein. der Juno — Abwenderin der Verwüstung. 

*) Der Artikel 4) kar pg. 128 ff. war consequenter Weise hier ein- 
zufügen. — B. Gl. 76a. — Corssen I. 350 f. 403 f. 521 ff. 529 (skar, spar, 
spal, squil, spil, pil). II. 154 f. 172 f. B. 460. 458. N. 235. — C. E. 147. 
166. 168. 494. 498. 541. 572. 686. — F. W. 208f. 407 f. 497. 1078; F. 
Spr. 77f. 253. 378f. — Sonne KZ. X. 103f. — 1) Corssen N. Ll. c. — 
Düntzer KZ. XIV. 197: zu zeig ,,Zerreissen als Modification des Ergrei- 
fens“. — Fritzsche St. VI. 299: radix, quam Benfey χαρ esse voluit, 
minime eruta est. — Vgl. Froehde KZ. XIV. 157, der furca mit χάραξ 
vereinigen will — Schenkl W. s. v.: Skr. kshar schürfen, schaben. 
(Diese W. bietet nicht das PW., sondern nur kshwur II. 569: schneiden, 
graben, kratzen, scharren.) — 2) Vgl. C. V. I. 368. — 3) Corssen I. 350. 
— Anders C. E. 165: Urform skavja-8; σκαιός, scaevus; Verwandtschaft 
mit σκαῦρο-ς (mit hervorstehenden Knócheln) und scauru-s ist wahr- 
scheinlich. — 4) Vgl. Kuhn KZ. IV. 14. — 5) Legerlotz KZ. VIII. 398 f. 
— 6) Vgl. Ebel KZ. VII. 271 und S. W. s. v. — Zur Form vgl. C. V. 
I. 305. — 7) Die Verwandtschaft mit xs/ew erkennen auch S. W. und 
Sch. W. s. v. — Düntzer KZ. XII. 21 zweifelt jedoch: entweder von 
πέρας, eig. „mit den Hórnern niederstossen* oder von xep verderben; 
ähnlich XVI. 24: κερ verderben. — 8) Vgl: C. E. 149. L. Meyer KZ. 
VI. 148. Hoediger KZ. XVII. 314. Walter KZ. XII. 402. S. W. s. v. 
— Anders Pape W. und Sch. W. s. v.: χέαρ und τέµνω herz-schneidend, 
-kränkend. — 9) Vgl. noch: Benfey II. 172. L. Meyer KZ. V. 375. Pott 
E. F. Π.Ι 600. G. Meyer St. V. 86 (xne statt κηρο, vgl. ἐπί-κηρο, κηρο- 
τρόφο). — 10) Curtius St. Ia. 250 ff. (Vgl Brugman St. IV. 116.) — 
11) Vgl. G. Meyer St. V. 109: W. κερσ und περσ in: ἄ-κερσε-κόμη, Περσε- 
φόνη [νε]. pag. 585]. — Dagegen Clemm St. VII. 52: die ersten Glieder 
sind dem schwachen Aorist ähnliche Verbalstätnme (siehe ibd. pg. 51 ff. 
dessen Polemik gegen andere Ansichten) — C. E. 148: „Benfey I. 200 
ἄ-κερσ-ε-κόμης. Wir können aber mit gleichem Rechte ἆ-κερ-σε-κόμης 
theilen und κερ als W. ansetzen (vgl. περ-σέ-πολις)". — 12) Curtius St. 
l. ο. — Zu kar sich bewegen, gehen: F. W. 34. F. Spr. 70. Savels- 
berg KZ. ΧΧΙ. 128. — Ebel KZ. IV. 344: „neben Skr. kürw schön etwa 
κοῦρος Jüngling". — 13) Curtius St. l. c.: xoven Braut (von der Schur 
unmittelbar vor der Hochzeit), davon κουρ-ίδ-ιο-ς bräutlich. — Döderlein 
n. 762: „fürstlich“. — La Roche Zeitschr. f. österr. Gymn. 1859 pg. 363 f.: 
„in der Jugend vermühlt". — 14) Vgl. Pott KZ. V. 288. — 15) Siegis- 
mund St. V: 214. — 16) Vgl. C. E. I. 301. 12) und Lottner KZ. VII. 
178. — 17) Clemm $t. VI. 820 und C. V. 697. — 18) F. W. 348. — 
19) Brugman St. VII. 344: skar-skar-a, σκολ-(σ)κρο. — Walter KZ. XII. 
377 hält -κρο für ein Suffix (vgl. Θαλυ-κρό-ς, lat. -cro, -cri). — 20) F. W. 
205: skarba, skarva; ibd. 51. 1060: kraba; Spr. 89: skarba, klamba 
— verstümmelt, schadhaft, krüppelhaft. — Düntzer KZ. XVI. 16: kal 
stossen. — Vgl. C. V. I. 368: „xolovw scheint mir im wesentlichen 
richtig von Fick* 205 gedeutet worden zu sein: πολοιό-ο; es dürfte 
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. also die Mittelstufe xoioJ--jo , xo10v-)o durchgemacht haben und sich zu 
κολοβόω verhalten, wie στρογγύλλω zu στρογγυλόω"'. Vgl. noch dens. KZ. 
III. 77. — 21) Vgl. noch Jurmann KZ. XI. 398. — Anders L. Meyer KZ. 
VI. 13: Skr. kshar ausgiessen (vgl. µοιχός, Skr. mih); dazu: goth. hora 
Ehebrecher, hörinön ehebrechen (vgl. auch Lottner KZ. Vll. 188). — 
Dagegen Schweizer-Sidler KZ. XVI. 130: ,,dass scorto- Fell von scorto- 
Hure vielleicht ganz verschieden sei, ist möglich“. — 22) Vgl. Anm. 3. 
— Ebel KZ. V. 392: „scaurus = scarvus; wozu auch Khara, Esel, wegen 
seines schlechten Ganges gehören mag“. — 23) B. Gl. 133b: Kar-man, 
cutis, corium, scutum. — Curtius KZ. III. 415. 8) vermuthet Entlehnung 
aus χόριον. — Lottner KZ. VII. 182. 39) vergleicht altnd. hórundr Haut. 
— 24) Zur W. kart (= kar -|- t) vgl. pg. 147. — Corssen II. 206. B. 453. 
Kuhn KZ. IV. 14. Pictet KZ. VI. 182. — Zur Form vgl. G. Meyer St. 
V. 55, — 25) Corssen I. 850. Ders. vergleicht Zend cür-a Spiess. — 
26) F. W. 39. 1059; F. Spr. 78 („zu skar scheeren?'). — Ascoli KZ. 
XVII. 326: urspr. skalv- ; Skr. khalvafa-s, ags. calo (Gen. calves). — Ebenso 
Grassmann KZ. XII. 105. 108. 11): Skr. khal-ati-s u. 8. w., &hd. chalo, 
chalaw. — PW. II. 861: kulva, calvus, kahl. — 27) Vgl. Angermann St. 
V.889. — 28) Vgl.: Brugman St. VII. 344. Fritzsche St. VI. 320. — Anders 
F. W. 438: Καθ kratzen, kaskalo Schnitzel. — 29) F. Spr. Ἱ. ο. — 
Anders: a) Corssen N. 274: kar ragen, calamu-s, calami-tas Halmschaden, 
Halmkrankheit. b) Froehde KZ. XII. 456: ska, Skr. kha-d, skha-d 
(skhadana das Verletzen, Tödten): calamita-s das Zerschlagen des Ge- 
treides durch den Hagel, allgemeiner: Schaden, Verlust. — Ebel KZ. VI. 
216: „bis jetzt noch unerklàrt". — Richtig wohl Klotz W. s. v.: stamm- 
verwandt mit incolumis und incolumitas; der Umstand, dass etwas be- 
schädigt, zu Boden geschmettert und unbrauchbar wird. — 30) Corssen 
I. 522 (anders KZ. Il. 27 f.: ancus minister, ancile Geräthschaft zum 
heil. Dienst) — Anders F. W. 409: skidh schneiden: an-ci-le. — Weissen- 
born ad Liv. 1. 20. 4: von am-caedere, wie caelum, überall glatt. (Vgl. 
gegen diese schon bei den Alten gangbare Deutung Klotz W. 8. v.) — 
31) Corssen N. 121. — F. W. 365: talja Zweig (europüisch); ksl alij 
m., Θαλλός. (Dagegen Miklosich Lex. pg. 983: de slavicitate hujus voca- 
buli dubitari potest, cf. tamen talije n. rami, russ. talu, saliz cinerea). 
— 82) Vgl. noch: Brugman St. IV. 120. 183. Walter KZ. XII. 413 Anm. 
— 88) Sehweizer-Sidler KZ. XI. 77: Intensivum von spoliare. 

— 

3) SKAR ausschütten; zerstreuen, sichten; über- 
decken, beschütten; erfüllen. — Skr. kar 1) ausgiessen, aus- 
schütten, ausstreuen, werfen, schleudern, 2) beschütten, bestreuen, 
überschütten (PW. II. 99). — Daraus europäisch: I) skar, kar 
scheiden; II) kar (füllen) sättigen, füttern; III) skar, skal, 
kal hehlen (= Skr. skar 2). 

I) skar, kar scheiden, ausscheiden, aussondern!) 
skar. — (Stamm «καρ-τ, cka-T, vgl. ἧπαρτ, ynaer; Nom. Acc. 

Dehnung) εκώρ (Gen. σκατ-ός) n. Ausscheidung = Koth?); εκώρ-ία 
f. unreiner Abgang —= Abfall, Bodensatz, bes. Schlacken, σκωριο- 
ειδής schlacken-artig, -ähnlieh (Sp.); cxwp-aui-c (/d-og, -αμίὸ «-- 
Eimer, Gefäss) f. Nachtstuhl (Ar. Ekkl 371); δια-σκατ-ό-ω ganz 
mit Koth besudeln (nur τρυφἠ διεσκατωµένη Diogen. ap. Clem. Al. 
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strom. 2 p. 492). — (όκαρ-όχα, σκαρ-κα, σκαρ-γα; σταρ-γα) στερ- 
y&-vo-g* ποπρών (Hes.). 

kar. — (xag, κερ, sug) xp. — (κρι-ν/-ω) κρίνω, lesb. κρίννω 
(Enr-e-xelvvero C. I. 2166. 23), scheiden, sondern, trennen; aus- 
scheiden, auslesen, auswählen; entscheiden, richten, beurtheilen, 
urtheilen; zur Verurtheilung ziehen, anklagen?) (Fut. κρῖνῶ, κρι- 
νεῦντι C. I. 2671. 35, Perf. κέ-κρῖ-κα. -μαι, Aor. Act. ἔ-κρῖνα, 
Pass. ἐ-κρί-θη-ν., Part. κριν.θέντε Od. 8. 48, κριν-θέντες Il. 13. 129, 
Inf. δια-κριν-θή-μεναι Ἡ. 8. 98); Verbaladj. κρῖ-τό-ς ausgeschieden, 
ausgewählt, auserlesen; κρι-τ-ικό-ς zum Entscheiden, Beurtheilen 
geschickt (ή κριτική Kunst der Beurtheilung, Kritik); entscheidend, 
kritisch (Med.); xgi-j-s m. Entscheider, Richter, (bes.) Kampf- 
richter, fem. κριτ-ί-ς ({δ-ος) Sp.; αρι-τήρ (σῆρ-ος) m. = κριτής (nur 
von Zähnen, der Weisheitszahn E. M.); κρι-τήρ-ιο-ν n. Entschei- 
dungsmittel, Kennzeichen; Gerichts-ort, -platz, Gericht; (κρι-τι) 
xol-G:-c f. Entscheidung, Auswahl, Urtheilsspruch, Streit; Krank- 
heitsentscheidung zum Guten oder Schlimmen, Krisis (Med.), κρίσι- 
µο-ς entscheidend; unentschieden, streitig (Med., Sp.); κρῖ-μα(τ) n. 
Entscheidung, Urtheil (gesetzliche Bestimmung LXX). — (αρι- 
µενο-) κρί-μνο-ν n. grob geschrotene Gerste, Dinkel (κρίµνα χει- 
ρῶν Brotkrumen, zum Reinigen der Hände Lykophr. 607), κριμν- 
(-vq-g πλακοῦς, xgruv-ar-la-s oder κριµ-ματ-ίας ἄρτος Kuchen, Brot 
von xoluvov; κριμνῆστις πλακοῦντος εἶδος (Hes.); κριμνώδης dem 
πρίμνον ähnlich, grobkórnig. — κρᾶ: (kräsara) xpncépa, dor. 
κραᾶρα» f. Sieb, feines Mehlsieb, kleines Netz (ὀθόνιον ἀραιόν 
Phot. lex.), Demin. κρησέρ-ιο-ν n., x#0n08g-i-m-s ἄρτος Brot von 
feingesiebtem Mehle (vgl. Anm. 29). 

(kara) κηρό-ς m. (Ausscheidung —) Wachs [Pflanzenwachs, 
bereitet durch Ausscheiden und Auskochen; Bienenwachs, von den 
Bienen zwischen den Bauchringen ausgeschieden, ausgeschwitzt] *) 
[Homer nur Od. 12, 48. 173. 175]; κηρ-ίο-ν n. Wachskuchen der 
Bienen, Honigwabe, κήριά-ζω einer Honigwabe ähnlich sein oder 
machen; x17e-wo-g wächsern; xmo-i-rg-; m. Wachsstein; κηρ-ών 
(ῶν-ος) m. Bienenstock; κηρ-(ων (ίων-ος) m. Wachslicht, Wachs- 
fackel; κήρ-ινθο-ς m. Bienenbrot, Bienenharz (ἐριθόκη); κηρό-ω mit 
Wachs überziehen, aus W. bilden, κηρω-τό-ο mit W. überzogen, 
als Subst. -τό-ν n., -τή f. Wachs-, Heft-pflaster, Wachssalbe (Demin. 
κηρωτ-άριο-ν n. Diosc.), πήρω-σι-ς f. Wachstberzug, »»joco-uo(r) n. 
das mit W. Ueberzogene = κηρω-τόν, -τήν κήρωματ-ικό-ς mit 
Wachssalbe bestrichen, xnewparzı-o-rn-s m. (ἀλείπτης Schol. Ar. Equ. 
490); κηρο-ειδής, κηρώδης wachsühnlich, wächsern, wachsfarbig; 
πηριο-ειδής, κηριώδης wachsscheibenartig ; κηρωτο-ειδής wachspflaster- 
artig. 

Kop. — Κόρ-ο-ς m. Besen [ausscheidend, fegend, reinigend]?); 
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κορέ-ω fegen, kehren, reinigen (κορήσατε Od. 20. 149), κόρη-Θρο-ν 
n. = κόρος, κόρη-μα(τ) n. das Aufgefegte, der Kehricht. 

II) kar sättigen, füttern‘). 
κορ. — κόρ-ο-ς im. Sättigung, Sattsein, Ueberdruss. — (St. 

κορ-ες) κορ-έν-νῦ-μι süttigen, satt machen, Med, sich sättigen, 
satt werden (Präs. und Imperf. hat Homer nicht, Fut. κορέεις ll. 
13. 831, κορέει Il. 8. 379, κορέ-σω Her. 1. 212, Aor. ἐ-κόρε-σα, 
Med. ἑ-κορε-σά-μην» 3. Sg. ep. ἐ-κορέσ-σα-το, 1. Pl. πορεσ-σά-μεθα, 
Part. κορεσ-σά-μενο-ς, Pass. &-x0g&0-9-v, Perf. κε-κόρεσ-μαι., κε-κόρη- 
μαι, ep. Part. κεκορη-ώς mit pass. Bedeutung); xog-é-6x-o spätes 
Präsens (Nik. Al, Rufin); κορ-ί-όχ-ο-νται (abundant) πολλῆς ὄγρα- 
σίης (Hippokr. περὶ ἀδεύων p. 271. 31, Genfer Ausg.); κορεσ-τ-ικό-ς 
sättigend, reichlich. 

IIT) kar, kal hehlen, hüllen, decken, bedecken’). 
κἄλ. —— καλ-ίά, ion. καλ-ζή, f. Hütte, Nest, Käfig (7; ἵ nur 

Theokr. 29. 12. Phokyl 79) (ξύλινά τινα περιέχοντα ἀγάλματα εἷ- 
δώλων Hs — καλ-ϊό-ς m. id., Demin. καλι-ᾶ-ς (άδ-ος) f., καλ-(δ-ιο-ν 
n.; (-καλ-ιο) καρά-καλλο-ν n. Kopfhülle = Kappe (Pallad. 9. 945), 
καρακάλλ-ιο-ν n. id. — κάλ-υξ (-ὔκ-ος) f. Hülle = Knospe, Blüthen- 
knospe (ῥοδέαι Rosenknospen, h. Cer. 427, zum Unterschied der 
edlen gefüllten Rose von der wilden), Blumen-, Frucht-, Samen- 
kelch, (allg.) Saat®); Pl. κάλυκ-ες (Il. 18. 401) irgend ein Stück 
des Frauenschmuckes, vielleicht Ohrgehänge in Gestalt einer Knospe 
oder eines Blumenkelches?); Demin. καλύκ-ιο-ν n.; καλυκ-ίζω (ἀνθῶ 
Hes.); καλύκω-σι-ς f. Rose (LXX); παλυκ-ώδης wie eine Blüthen- 
knospe (Theophr.). 

καλ. — Κηλ-ά-ς (άδ-ος) f. Wolke, Windwolke. — κηλ-ί-ς 
(1-ος) f. Fleck, Schmutz, (übertr.) Schmach !); κηλῖδ-ό-ω beflecken, 
beschmutzen, κηλίδω-σι-ς f. Befleckung (Philo), κηλίδω-μα(τ) n. = 
κηλίς (Sp.); κηλ-ήνη΄ µέλαινα (Hes.). 

κελ. — (κελ-αν-ιο) κελαινό-ς (poet.) dunkel, finster, schwarz 11): 
κελαινό-τη-ς f. Schwärze; κελαινό-ω schwarz machen, Pass. schwarz 
werden, κελαιν-ι-άω schwarz sein, sich schwürzen (Sp.). 

Kol. — (xoij&jo) KOA-E-Ö-C m., -v n., κουλ-ε-ό-ς m., -v n. 
(ion.) Hülle — Scheide, Schwertscheide [Hom. κολεύ-ν 5mal, xov- 
λεύ-ν 4mal]!?). — (xoà-e.F-go) κόλ-αβ-ρο-ς m. Schwarzferkel, Ferkel 
(Suid.), κολαβρ-ίζω beschmutzen = verhöhnen, verspotten (Ath.); 
κολόβρ-ιο-ν n. id. — (kal-va, kal-am-va) κολ-υμ-βό-ς m., -βά f. 
(vgl. πέλεια, palumbes pag. 525 f£) wilde Taube [schwärzlich war 
die die Uferklippen, Felsenzinnen und Kronen hoher Büume be- 
wohnende wilde Taube, im Ggs. zu den Wasser- und Schwimm- 
vögeln, welche letzteren die „weissen“ hiessen]!5). 

KUÀ [α zu v verdumpft]!S. — κύλ-ο-ν (Sing. nur Poll. 2. 
66), Pl. κύλ-α, n. Augenlider; ἔπι-κύλ-ια n., -κυλ-ίδ-ες f. die oberen 
Augenlider; κύλλια, κύλλαβοι' ὑπώπια, κυλλατοὺς ὀφθαλμούς (Hes.); 

Vanidek, etym. Wörterbuch. 69 
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κοι-κύλλειν (nur Präsensstamm bei Aristoph. und Grammat.) περι- 
BA£rtwv: πύλα γὰρ τὰ ἐπάνω τῶν ὀφθαλμῶν (id.); Κοικυλ-ίων Eigenn.!*). 

kar-p, kla-p stehlen, heimlich thun; bergen. 
κλε-π 18). — κλέπ-τ-ω stehlen, heimlich entführen, entwenden; 

betrügen, berücken, verhehlen, heimlich thun (iterat. Imperf. κλέπτ- 
ε-σκ-ε Her. 2. 174, Fut. κλέψω, meist κλέψο-μαι, Perf. κέ-κλοφ-α, 
Part. κε-κλεβ-ώς Inschr. auf Andania Z. 79 = xexlopws, Pass. κέ-κλεμ- 
μαι, Aor. Pass. ἑἐ-κλάπ-η-ν, ἐ-κλέφ-θη-ν); κλέπ-ω Hes. (vgl. Lob. 
Phryn. 317); κλεπ-τό-ς gestohlen, verstohlen, κλεπτ-ικό-ς zum Stehlen 
geschickt, geneigt, diebisch; κλέπ-τη-ς m. Dieb (Hom. nur Il. 3. 
11); diebisch (dazu Superl. κλεπτ-ίσ-τατο-ς), κλεπ-τήρ (τῆρ-ος) m. id. 
(Maneth.), fem. κλέπ-τι-ς (τιδ-ος), κλέπ-τρ-ια; κλεπτίδη-ς n. (komi- 
sches Patronym.) Diebessohn (Pherekr. ap. Poll. 8. 34); Demin. 
κλεπτ-ίσχο-ς m. (Eupolis ibd.); κλεπτο-σύνη f. Dieberei, Betrügerei, 
Verschlagenheit (Od. 19. 396); κλεπτ-ίζοµαι ein Dieb sein (Sp.); 
(κλεπ-ματ) κλέμ-μα n. Gestohlenes, Diebstahl, List, Betrug, κλεµµατ- 
ικό-ς diebisch, listig, betrügerisch, αλεμμα-δόν verstohlen (Hes.), 
κλεμμάδιο-ς id. (Plat. Legg. 12. 955b); xAsuuer-1-0-m-s m. Dieb 
(Sp.); κλέπ-ος n. — κλέμμα (Schol Aesch. Prom. 400). — κλοπ-ό-ς 
m. Dieb (h. Μοτο. 276, Opp. Kyn. 1. 517); κλοπ-ή f. Diebstahl, 
List, Trug; κλόπ-ιο-ς, xÀom-x0-g, κλόπ-ιμο-ς, κλοπιµ-αἴο-ς diebisch, 
verstohlen, listig; κλοπ-αῖο- gestohlen; κλοπ-εύ- m. == xAoróg, 
κλοπεύ-ω == κλεπτίζοµαι, κλοπε(ά)-ία f. = κλεπτοσύνη, κλοπε(.;)-ζο-ν 
n. = κλέµμµα. — κλώψ (κλωπ-ός) m. = κλοπός, κλωπ-ήϊο-ς == 
κλοπαΐῖος (Ap. Rh. 3. 1196), κλωπ-ικό-ς  κλοπικός, κλωπ-ηδίς 
(B. A. 1310) = κλεμμαδὀν; κλωπά-ο-μαι (Hes.) =  κλέπτω; κλωπ- 
εὐ-ω (die richtigere Form) = κλοπεύω, κλωπε(«)-ία (gleichfalls 
richtiger) =  κλοπεία. 

κ[α]ρ-υ-π͵, καλ-υ-π 1"). 
κρ-υ-π. — κρύπ-τ-ώ verbergen, verheimlichen, verstecken 

(π wohl urspr. auslautend, die Formen mit φ nachhomer., mit β 
in späterer Spr.; Iterat. κρύπτ-α-σκ-ε Il. 8. 272, κρύπτ-ε-σχ-ε h. Cer. 
289, Fut. κρύψω;, Aor. ἔκρυψα, Pass. ἐ-κρύφ-θη-ν, ep. κρύφ-θη, 
Part. κρυφ-εί-ς Soph. Ai. 1145, spät ἐ-κρύβ-η-ν. Fut. Pass. κρυφ- 
Θή-σο-μαι, #gvß-n-oo-vraı Eur. Suppl. 543 verdächtig, Elmsley κρυ- 
φήσονται, Perf. Pass. κε-κρυµ-μένο-ν Od. 11. 443); κρυπ-τό-ς ver- 
borgen, geheim (κληῖς Ἡ. 14. 168), κρύπ-τη (eig. κρυπτή) ein be- 
deckter Gang, Gewölbe, crypta (Sp.), »evnt-ıxo-s zum Verbergen 
u. 8. w. geschickt, hinterlistig (Sp.); (κρυπ-τι) πρύψι-ς f. das Ver- 
bergen u.8. w.; κρυψι-: κρυψί-λογος die Rede verbergend, xovspí-vooc 
die Gedanken verb., von versteckter Sinnesart u.s. w.; (κρυπ-δα) 
κρύβ-δα., -δην heimlich, verborgen (-da Il. 18. 168, -δην Od. 11, 
455. 16, 153); κρυπτ-νδα παίζειν Verstecken spielen (Theogn.); 
(xogvzro-o0) xevmia-dio-s = xoVfióa (Il. 1, 542. 6, 161); κρυπ-τήρ- 
so-s bequem zum Verbergen (-v n. Schlupfwinkel); κρυπτ-άζω -- 
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κρύπτω (Sp.); κρυπτ-εύ-ω = κρύπτω, »ounte(F)-ia f. bei den Lake- 
dämoniern eine Uebung der Jünglinge im Stehlen und Ueberlisten 
der Heloten. — xpu-p: κρύφ-ω == κρύπτω (Sp.); κρύφ-ο-ς m. das 
Verheimlichen (Pind. Ο. 2. 97); Adv. αρύφ-α, κρυφῇ (dor. κρυφᾷ), 
κρυφη-δόν (Od. 14, 330. 19, 299), κρυφά-δις (Sp.), xovga-vóov 
(Hes.) — xeUßda; κρύφ-ιο-ο, κρυφ-αἴο-ς, κρυφι-αῖο-ς, κρύφ-ιμο-ς, 
κρυφιµ-αἴο-ς, αρυφι-ώδης -— κρυπτάδιος; κρυφιό-τη-ς (τητ-ος) f. 
Verborgenheit, Heimlichkeit (Sp.); ("κρυφιάζω) κρυφια-σ-τή-ς m. 
Deuter des Verborgenen, Traumdeuter (Sp.). — κε-κρύφ-αλο-ς πι, 
Kopfnetz der Frauen, welches die Haare zusammenhält und ver- 
birgt (Π. 22. 469); der Sack der Jagd- oder Stell-netze; der zweite 
Magen der wiederkäuenden Thiere (Aristot., Ael)!9); Demin. κε- 
κρυφάλ-ιο-ν (Poll. 7. 179). — κρυ-β: κρύβ-ω (sehr spät), πρυβ-άζω 
(Hes.) — κρύπτω; κρυβή-τη-ς m. der in der Erde Verborgene, der 
Todte (Hes.), of κρύβ-ες (id.), κρυβήσια᾽ νεκύσια (id.), κρυβηλό-ς 
verborgen (Lex.); κρυβ-άδωμεν᾽ κρύψωμεν (Hes.). 

καλ-υ-π 1). — καλύπ-τ-ω (poet., das Simplex selten in Prosa) 
verhüllen, umhtillen, bedecken, umgeben, Med. sich verhüllen, be- 
decken (Fut. καλύψω, Aor. ἔ-κάλυψα, Pass. Part. καλυφ-Ώ-εί-ς Od. 
4. 402, Perf. Part. κε-καλυµ-μένο-ς, Plusqu. κε-κάλυπ-το Il. 21. 549, 
-υφ-θ᾽ Il. 13. 192); καλυπ-τό-ς verhüllt u. 8. w.; (καλυπ-τι) κάλυψι-ς 
f. das Verhüllen u. s. w. (ἀπο-κάλυψις Enthüllung, Offenbarung 
N. T., auch Plut. Cat. mai. 20), καλυπ-τήρ (τῇρ-ος) m. der Hüllende, 
Deekende (== Schleier, Decke, Deckel, Dachziegel, Flügelfedern)??), 
fem, καλύπ-τειρα, καλυπτήρ-ιο-ν n. Decke, Deckel (Gloss.); καλύπ- 
toc, ion. roy, f. Hülle, Decke, bes. KopfhüHe der Frauen, Haube, 
Schleier; κάλυμ-μαί(τ) n. = καλύπτρα (κυάνεον Il. 24. 93), Demin. 
καλυμμµάτ-ιο-ν n. (Ar. frg. 54); Καλυψώ (oig) f. — die Bergende, 
Occulina (vom Hüllenden und Bergenden ihrer Grotte), Tochter des 
Atlas, wohnte auf der Insel Ogygia fern von allem Verkehr mit 
Göttern und Menschen. — καλυφ: καλυφ-ή f. Hülle, Rinde (E. M. 
87. 19), περι-καλυφ-ή f. Umhüllung (nur Plat. Leg. 12. 942d), 
ᾱ-κάλυφ-ο-ς (Diog. L. 8. 72), ἆ-καλυφ-ής (Soph. Phil 1311) un- 
verhüllt. — καλυβ: καλύβ-η f. Obdach, Hütte, Zelt, Laube, Keller 
(bóhm. chalupa, poln. cha?upa Hütte), κάλυβ-ο-ς m. id. (Hes.), 
Demin. παλύβ-ιο-ν; καλυβ-(-τη-ς m. Hüttenbewohner?!). 

I) skar, kar scheiden, ausscheiden, aussondern!) 
scar. — (Stamm scer-t mit neuem Suffix, vgl. jec-in-us 

pag. 753, Metathesis) sterc-us (ór-is) n. (= σκώρ pag. 1087) 
Ausscheidung = Koth, Mist, Dünger; Abfall, Schlacken??); stercor- 
eu-s kothig (Plaut. mil. 2. 2. 12), stercor-äriu-s zum Mist, Dünger 
geh., stercor-Osu-s voll M., D.; stercor-äre düngen, ausmisten, 
stercorü-ti-o(n) f. das D., A.; Sterc-i-lu-s, -tiu-s, Siercu-lu-s, -Liu-s, 
Sterc-en-iu-s m. Gottheit des Düngens; sterc-u-Lin-iu-m, sterqu-i- 
L-in-iu-m n. Mistgrube; sterc-eja f. Kothweib (eine Magd, die Kinder 

69* 
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reinigt Tert.). — (scra, scre) C scre-u-8) SCTEÄ-TE auswerfen, sich 
rü&uspern (Plaut. Cure. 1. 2. 22)?5), screa-tu-s (tus) m. das A. u s. w. 
(Ter. Heaut. 2. 3. 132), screa-tor m. der Auswerfer, Räusperer 
(Plaut. mil. 3. 1. 52). — (scra -]- p) Sera-p-ta (scratt-a, -ia) f. Aus- 
wurf, verworfenes Frauenzimmer *) (scraptae dicebantur nugatoriae 
ac despiciendae mulieres, ut ait. Verrius, ab iis quae „screa“ iidem 
appellabant, id est, quae quis exscreare solet, qualenus id faciendo 
se purgarel Fest. p. 333). 

(car) cér. — -cer-da in: mus-cer-da f. Mäusekoth, sü-cer-da 
f. Schweinekoth?5). — cer-n-ére scheiden, sondern, sichten, unter- 
scheiden, entscheiden, wahrnehmen; in-cern-i-culu-m n. Sieb (Cato 
r. r. 13. 1. Lucil ap. Non. p. 38. 26) 33). — cer-tu-s entschieden, 
ausgemacht, fest, zuverlässig, sicher, Adv. cer-te, -to (-ti-m Jul. 
Val); certä-re (-ri spät) nach Entscheidung streben = streiten, 
kämpfen, wetteifern?"), cería-ti-m mit Wetteifer, um die Wette, 
certä-ti-ö(n) f., certä-men (min-is) n. (tu-s m. Stat.) Entscheidungs- 
kampf, Streit, Kampf, Wettstreit, cería-tor m. Kämpfer (Sp.), 
certä-bundu-s sich dem Streite hingebend; certior-äre vergewissern, 
benachrichtigen (Gai., Dig.). 

cér. — cör-a f.  κηρὀς pag. 1088, Demin. cerü-la f; 
cer-eu-s, -Mmu-s wüchsern, wachsartig, Demin. cereö-Iu-s schön w.; 
(*cer-iu-s, *ceri-W-s) ceriol-are, -üriu-m n. Leuchter zu Wachs- 
kerzen (Or. inscr.), cer-ariu-s das Wachs betreffend, -ärium n. 
Wachsgeld (Cic. Acc. 3. 78. 181), cer-ösu-s wachsreich (Plin.); 
cerü-re mit W. überziehen, cerá-tu-m n. Wachs-salbe, -pflaster, cera- 
iura f. das Ueberziehen mit W.; cera-tör-iu-m n. = ceratum. — 
(sama; vgl pag. 974, sam-) sin-cör-u-s (ganz gesondert —) 
ganz rein, lauter, unbefleckt, unversehrt, unverdorben, unvermischt, 
(übertr.) ächt, natürlich, aufrichtig, rechtschaffen 39) (Adv. sincer-e, 
-iter Gell.), sinceri-ta-s (tätis) f. Reinheit, Unbeflecktheit u. s. w. 

cr&. — Perf. (zu cernere) cre-vi, Part. cre-tu-s gesiebt 
(thus cretum, Scrib. comp. 222, cinis cretus Pall. 12. 22. 3); cere- 
tira f. Spreu (Pallad.); de-cre-tu-s entschieden, bestimmt, -tu-m n. 
Ausspruch, Beschluss, Entschluss (Lehrsatz - δόγμα); dis-cre- 
(u-s abgesondert, getrennt, geschieden; ex-cr&-tu-s ausgeschieden, 
ausgesondert, ex-cr&-mentu-m n. das Ausgeschiedene, der Abgang, 
Excrement; se-cré-(u-s abgesondert, gesondert, abgeschieden, ein- 
sam; verborgen, geheim, secr&-tu-m n. Abgeschiedenheit, Einsamkeit, 
Heimlichkeit, Geheimniss, secret-àriw-m n. abgesonderter, geheimer 
Ort; (speciell) Sitzungsort der Richter (Dig.). 

cri, — erI-bru-m n. Sieb??), cribr-ariw-s zum 8. geh. (Subst. 
Siebmacher, κοσκινοποιός Gloss. vet. Lat.); cribra-re durchsieben; 
Demin, cribel-lu-m n., cribella-re = cribrare. — cri-men (-min-is) 
n. richterliche Entscheidung, Urtheil; (mit Bezug auf‘ den Klagen- 
den) Anklage, Beschuldigung, (insoweit unbegründet) Verleum- 



— 1093 — 

dung; (mit Bezug auf den Geklagten) Schuld, Verbrechen 390): 
crimin-ali-s zum Verbrechen geh. (Cod.), crimin-ösu-s (Adv. -öse) 
verleumderisch, vorwurfsvoll; crimin-äri anschuldigen, anklagen, 
criminä-tor m. Anschuldiger, Verleumder, fem. -trix (Vulg.), crimina- 
ti-ö(n) f. Anschuldigung, Anklage. — dis-erI-men (min-is) n. das 
Scheidende oder Geschiedene = Zwischenraum, Spalte; Entschei- 
dung, der entscheidende Augenblick; gefährlicher Entscheidungs- 
punkt, Gefahr, gefahrvolle Lage; discrimin-@li-s zur Sonderung 
dienlich (-@le n. Haarnadel Vulg.); discrimin-äre sondern, scheiden, 
trennen, discrimina-ti-m mit Unterschied (Varro r. r. 1. 7. 7), 
discriminä-tor m., -triz f. Unterscheider (-in) (Eecl.). 

IT) skal, kal hehlen, hüllen, decken, bedecken’). 
scäl. — squälu-s [vgl. κηλ-ί-ς pag. 1089] (Enn. ap. Non. 

p. 172. 20), squäli-du-s (Adv. -de) schmutzig, unrein, ungepflegt, 
schmucklos, rauh?!); squale-s (Varro ap. Non. p. 226. 5 eto.), 
squali-ta-s (Acc. und Lucil. ap. Non. p. 226.4), squali-tu-d-o (in-is 
(ibd.) f., squal-or (ör-is) m. Schmutz, Unreinlichkeit, sqwal-ere a 
schmutzig u. s. w. sein. 

cal. — (*cal-ti-m, *cal-si-m) cal-li-m (callim antiqui dicebant 
pro clam, Fest. p. 47); (*ob-cal-ére) oc-cül-öre (vgl. capio, occupo) 
(Perf. -cil-ui) verhüllen, verbergen, verdecken, verheimlichen; Part. 
Pass. occul-tu-s (oquoltus SC. de Bacch.) verborgen, versteckt, heim- 
lich (Adv. -te, -to Isid., -ti-m Solin.); Intens. occul-tà-re (occultassis 
Plaut. Trin. 3. 2. 1), ocoultätor m. Verberger, Verhehler (Cic. 
Mil. 19. 51), occulta-ti-o(n) f. das Verbergen u. s. w.; de-cultarunt 
(valde occultarunt Paul. D. p. 75. 12). — cal-ix (1c-is) m. (— κάλυξ 
pag. 1089) Behältniss, Gefäss, Becher ??), Demin. calic-&-lu-s, calicel- 
lu-s m. — cla: ela-m (Accus, vgl. cora-m, pala-m) auf heim- 
liche Weise, heimlich, verstohlen, verhohlen®®); Demin. clan-cülu-m 
(später auch clan-culo) auf stillheimliche Weise, clancäl-äriu-s der 
Heimlichkeit angehörig, verborgen (poeta, Mart. 10. 3. 5); (*clam- 
dies-Lnu-s, vgl. matu-t-inu-s pag. 653) clan-des-tinu-s (Adv. -fino) 
verborgen vor dem Tage bestehend = heimlich, verborgen). — 
gal (c zu g erweicht): gäl-ea f. Helm, Hühnerhaube°®), Demin. 
galeö-la f. helmartig vertieftes Geschirr (Varro ap. Non. p. 547. 23); 
gale-ari- zum Helm geh., gale-ärii m. Trosssoldaten, galea-re be- 
helmen; gal-éru-s m. Kappe, Mütze (Nbf. -a f., -um n.); Rosen- 
knospe (Auson.); Galer-iwss m. Name einer róm. gens; Demin. 
galeri-cülum n.; (*galeri-re) galeri-fu-s mit einer Kappe bedeckt 
(galerita avis Haubenlerche); aibo-galéru-s m. die weisse Kopf- 
bedeckung des flamen dialis (pileum capitis ... adfizum habens 
apicem virgula oleaginea, Paul. D. p. 10. 12)*6), 

cel. — (*cel-a, *celi-la) cel-la (= καλιά pag. 1089, vgl. 
tabula, fabula und tabella, fabella) f. Vorrathsraum, Behältniss, 
Kammer, Vorrathskammer, Zelle?"), Cella m. röm. Zuname; cell- 
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äri-s, -ariu-s zur Kammer u.s. w. geh., Subst. -äriu-s m. Keller- 
meister, -ärium n. — cella (Dig.), Demin. cellarió-lu-m n. (Tert.); 
Demin. cellü-la f. Kimmerchen, cellul-ànu-s m. Klausner (Sidon. 9. 3). 

cil'^. — ciíl-iu-m n. Augen-hülle, -decke, unteres Augenlid; 
stiper-ciliu-m n. oberes Augenlid; (tibertr.) Höhe, Anhöhe, Spitze, 
Vorsprung; (Augenbrauen als Sitz des Stolzes) Stolz, Hochmuth 
(cilium est folliculum, quo oculus tegitur, unde fit supercilium, Paul. 
D. p. 43. 3; cilia sunt tegmina, quibus cooperiuntur oculi, et dicta 
cilia, quod celent oculos, laid. or. 11. 1), supercili-osu-s sehr stolz, 
finster, streng, ernst. — domi-ciliu-m n, Hausraum, Wohnung, 
Behausung. 

cól. — cóLos (älter), col-or (-or-is) m. (Bedeckung, Ueber- 
zug =) Farbe; (übertr.) Verdeckung der wahren Sachlage, Be- 
schünigung 5), color-eu-s farbig; (color-u-s) colorä-re färben, (übertr.) 
zu verdecken suchen, beschönigen, colora-tor m. Fürber, colora- 
bilis == chromalicus,. der chromatischen Tonleiter entsprechend 

(Marc. Cap. 9. p. 319). — cöl-um-ba f. Taube, cölumbu-s m. der 
Taubert (s. xoAvußos pag. 1089; vgl nam et cum omnes mares et 
feminae dicerentur columbae, quod non erant in eo usw domestico 
quo nunc, conira propler domesticos usus, quod internovimus, appella- 
tur mas’ columbus, femina columba, Varro l.l 9. 38)!5), Columbus 
m. röm. Eigenname, Demin. columbü-la f., -lu-s m., columb-inu-s 
zur T. geh., columbin-äc-eu-s zum Taubengeschlechte geh.; columb-ar 
(äri-s) n. Taubenhaus (nur: als eine Art Fessel; das runde Ruder- 
loch auf dem Schiffe; Schimpfwort), columb-äriu-s die T. betreffend, 
nur als Subst: -üriws m. Taubenzüchter (Varro r. r. 3. 7. 7), 
-üriu-m n. Tauben-haus, -schlag; (wegen der Aehnlichkeit mit Tauben- 
löchern) Hóhlung, Ruderloch, Grabkammer; Columbäria (insula) f. 
Taubeninsel, gegenüber von Drepanum bei Sieilien (Plin. 3. 6. 81); 
columbä-ri sich schnäbeln, küssen; columba-tim, columbula-tim nach 
Tauben-, Täubchen-art. 

cl. — (*cul-io-io) eul-le-u-8 m. Schlauch, Sack, Hodensack ??), 
culle-äri-s so gross wie ein culleus; culliola (cortices nucwm  viri- 
dium, dicta a similitudine culleorum , quibus vinum sive oleum con- 
tinetur, Paul. D. p. 50. 12). — (*cul-cáLio) cü-cul-lu-s m. Hülle, 
Bedeckung, Kappe*?), cuculla f., cucull-iö(n) m. (Sp.), cucul-i-o(n) 
m. Cat. r. r. 2, 3 (id.). 

cal. — (Stamm * cali, *cali-re) calI-g-0 (in-is) f. (vgl. robigo 
pag. 823) Verdunkelung, Verfinsterung, Dunkelheit, Finsterniss*!), 
caligin-ösu-s (-eus Grat. cyn. 56) voll von D., F., umdunkelt, finster; 
(*calig-u-s) caligà-re Finsterniss, Dunst, Nebel verbreiten; in F., 
D., N. sich befinden, ohne Sehkraft sein, in Unwissenheit herum- 
tappen, caligü-ti-o(n) f. = caligo (Plin. 29. 6. 38); calig-ósw-s = 
caliginosus (Venant.). 

cel. — (*celu-s) cölä-re verhehlen, verheimlichen; heimlich 
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verfahren“?); Part. als Subst. n. Geheimniss (Plaut.); Adv. cela-te, 
-li-m, celä-tor m. Verberger (Lucan.); con-celare sorgfältig ver- 
bergen (Gell.). 

kla-p stehlen, heimlich thun; bergen 19, 
elep-öre (-si, -ἠκ-θ)  αλέπτω pag. 1090 (älteres, später 

nur bei Dichtern übliches Wort), clep-ía m. = κλέπ-τη-ς (Plaut. 
Truc. 1. 2. 9). — clíp-eu-s, clup-eu-s m. und -m, n., der deckende 
Rundschild aus Erz, der nur den Unterleib schützte und zur Be- 
kleidung der Brust die lorica nöthig machte [Ggs. scutwm Lang- 
schild] 39), Demin. clipeó-lu-m n. (Hyg.); clipeä-re mit Schild ver- 
sehen, Part. clipea-tu-s ein Schildbewaffneter. — Lehnwort: ca- 
liptra (= καλύπτρα) genus est vestimenti, quo capita operiebamt 
(Paul. D. p. 47. 5). | 

1) Brugman St. VII. 336. 39). — Bugge St. IV. 388 f. (skar = ab- 
schneiden, scheeren) — Corssen 1. 474. B. 450. — C. E. 155. 166. 523. 
— F. W. 204. 441 f.; ,F. Spr. 198. 378. — Kuhn KZ. XIV. 2156. — 
Siegismund St. V. 179. 102). — 2) Vgl. noch: Benfey Wzll. II. 172. 
B. Gl. 879b. Brugman St. IV. 112. 165. 6). Clemm St. 1I. 51. Curtius 

. St. Il. 173. F. W. 1082. Kuhn KZ. I. 879..1I. 145 f. L. Meyer KZ. V. 
386. VIII. 868 f. Savelsberg KZ. XVI. 648, Siegismund St. V. 175. 52). 
Walter KZ. ΧΙΙ. 384. — 3) g noch: Fritzsche St. VII. 387. 17). L. Meyer 
KZ. VI. 176. Walter KZ. XII. 386. Windisch KZ. XXI. 484. Zeyss KZ. 
XIX. 184. Sch. W. und S. W. s. v. — B. Gl. 74b: kar noscere [PW. 
II. 104: kar erkennen, v. 1. für gar]. — Die Formen des Verbums siehe 
C. V. I. 67 f. 242. 245. 263. 308. 7). II. 58. 303. 338. 365. — 4) Corssen 
I. 479: kar fliessen, auseinandergehen, zergehen. — C. E. 149 vergleicht 
ohne nähere Deutung lit. kóri-s Honigscheibe, ir. céir, cymr. kwyr u. s. w. 
—.F. W. 351. 440. Spr. 72: kara, karja Wabe, Wachs (kar „etwa 
crescere). — Schweizer-Sidler KZ. XVIII. 807 zweifelt an Corssen's Deu- 
tung („während allerdings ein Sanskritwort dravaka von W. dr« “laufen, 
zerlaufen’ für Wachs angeführt wird‘). — Der Verf. hat vielleicht nicht 
unrichtig κηρός, cera seines Wissens zuerst zu skar ausscheiden ge- 
stellt. — 5) C. E. 155: „zu der Bedeutung ausscheiden stellt Piotet II. 
285 vielleicht mit Recht xog0g“. [Dass Corssen B. 408 κόρος zu Skr. 
karsh stelle, wie es l. c. heisst, ist nicht richtig | — Döderlein nr. 597 
stellt κορέω zu κείρω. — 6) F. W. 204. 347; F. Spr. 69. — Vgl. noch: 
Benfey KZ. VIII. 98f. C. V. I. 167. 47). 279. 13). 284. 1I. 810. 8). Kuhn 
KZ. ll. 469. Leskien St. II. 108f. — 7) Corssen I. 460f. — C. E. 139. 
146. 873. 627. 647; St. VI. 270; Ind. Sehol. Kiliae 1856 pg. III ff. — F. W. 
39. 41. 204. 849 f. 861. 488. 440; F. Spr. 76. 308; KZ. XX. 964 f. — 
Siegismund St. V. 136. 177. 98). — Falls die hier unter kar, kal, kar-p, 
kla-p, ebenso die pag. 1098 f. unter skal, scal (= hehlen) angeführten 
Wörter richtig gedeutet sind, dann füllt Fick's (W. 204. 349) Καὶ „euro- 
päisch“. — 8) Hehn p. 516. — 9) Vgl. Pape W., Β. W. und Sch. W. 
8. V. — Faesi ad l. c.: „etwas Gehöhltes, entweder kelchförmige Ohr- 
gehünge (sonst ἕρματα) oder eine Art Röhren, um die Haarlocken zu- 
sammenzufassen (σύριγγες περιλαμβάνουσαι τοὺς πλοκάµους). --- Nach 
‚Gerlach Philol 1870 pg. 490 ein Haarschmuck. — 10) Vgl. B. Gl. 83a 
(Skr. kala dunkel). — 11) Vgl. noch Düntzer KZ. XIV. 185 und Sch. W. 
8. v. — Anders Savelsberg KZ. XVI. 603): W. σµαρ, opel, xuel; "rusi- 
«710-6, κελ-αινό-ς. — 12) Anders Düntzer KZ. XVI. 16: κυ, κο hohl sein. — 
Aehnhch Lottner KZ. ΥΠ. 171. 18): kal hohl sein. — 18) Hehn pg. 300 f. 
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— Zu Skr. kadambá m. (eine Gansart mit dunkelgrauen Flügeln PW. 
II. 211) stellen das Wort: Corssen I. 117. II. 170; F. W. 41. 349. 441; 

. F. Spr. 78 (europäisch: kalamba „Herkunft völlig dunkel"); Förstemann 
KZ. ΠΠ. 45. 4): Grassmann KZ. IX. 20. 33); Kuhn KZ. V. 212; Stier KZ. 
XI. 224. — Dagegen Lottner KZ. VII. 174. 59). 182. 38): columba, pa- 
lumbes, slav. olabi ; κολυµβος ist verwandt, hat aber die abweichende 
Bedeutung „Taucher“. „Schwer hält es, Skr. kadamba damit zu ver- 
einigen, da d im Griech. nicht zu A wird.‘ — Dagegen zu Skr. kalarava 
m. (einen lieblichen Ton von sich gebend = Taube, der indische Kukuk 
PW. II. 155): B. Gl. 78a (,fortasse*) und Pott E. F. II. 397. — Dagegen 
Förstemann l. c.: „Verbindung von columba mit kalarava scheint mir 
des m, r wegen bedenklich‘. — 14) Corssen I. 461. — Anders: a) Corssen 
KZ. III. 281: xoidov, supercilium (οι scheint in $ eingeschrumpft). Aehn- 
lich C. E. 156 £.: kw hohl sein; vgl. κοιλός; ebenso Lottner KZ. VII. 
171. 13): kal hohl sein. — b) F. W. 438: wohl von europ. kal helen. 
— 15) Fritzsche St. VI. 807. — C. V. I. 303. 24): „ohne deutliche Ety- 
mologie". — 16) Brugman St. VII. 298. 11). — C. E. 62. 149. 528. — 
F. W. 853. 448; F. Spr. 89. 314. — Siegismund St. V. 144. — Anders 
Kuhn KZ. II. 471: = skr. grbhaati. — Vgl. C. V. I. 235. 10). II. 380. 
— 17) Vgl. C. E. 527. 547. 665 f. 720; C. V. I. 287. 9). II. 17. 55). 329. 
381f. — Sch. W. s. v. — 18) Vgl: Fritzsche St. VI. 330. Roscher St. 
Ib. 124. 6). Sch. W. s. v. — Schon die Alten yon xevzro; doch Lob. 
Path. El. I. pg. 165 von κορυφή. — 19) καλ-υ-π auch C. E. 720; jedoch 
κ-α-λυπ, also « eingeschoben: Pott KZ. V. 256. VI. 126. Walter KZ. 
XII 376. — 20) Zum Suffix vgl. Clemm St. III. 290. 3). — 21) Vgl. 
noch Diefenbach KZ. II. 50: deutsch dial: galupe, kaluppe, kalupje. — 
22) Vgl. Anm. 2. — B. Gl. l. c. (ibd): fortasse stercus, stercoris per 
metathesin e secori-is. — Anders Corssen B. 81 f: stark quetschen, 
drücken (ahd. drek statt sirek), Mist oder Koth als zerquetschter, zer- 
drückter. — 23) L. Meyer KZ. VIII. 263: zu Skr. kshar fliessen, stró- 
men, ausgiessen. — 24) Vgl. F. W. 409: skar, skra-p sich rüusperm, 
ausspeien. — 25) Vgl: G. Meyer St. V. 60; L. Meyer KZ. VI. 293; Pguli 
KZ. XVIII. 26; Walter KZ. XII. 383. — F. Spr. 74: skard, kard netzen, 
ausbrechen; dann wäre zu theilen: mus-cerd-a, su-cerd-a. — 26) Corssen 
B. 845. — 27) Anders Pictet KZ. VI. 180 f.: Skr. krt (scindere, abscin- 
dere): certare == cymr. certhain kämpfen, i. e. hauen. — 28) Corssen I. 
376. —— Anders Klotz W. s. v.: sincerus einfach gewachsen, wie pro- 
cerus schlank gewachsen. — Noch anders Schroeder KZ. XIV. 355: sin- 
ceru-s ohne-Wachs (d. h. Schminke). — 29) Vgl. auch Klotz W. s. v.: 
„scheint mit cerno (sondern) zusammenzuhüngen'". — F. W. 442. Der- 
selbe erklärt cribrum = *kräsara, *crä-s-th-ro, *cra-s-b-ro, cri-b-rwu-m. 
— Dagegen Corssen B. 851: cri-fero (W. bhar). — Gegen Corssen jedoch 
Kuhn KZ. XIV. 215 f.: ert-tra indogerm., daraus: cri-thro oder cri-dhro, 
dann cri-bro (vgl. ruthro oder rudhro, ruber); vgl. altir. criathar, corn. 
croider, bret. crouézer. — 80) Ganz anders M. Müller KZ. XIX. 46 £: 
W.sru; ved. srómata gloria, guter Ruf (stets in guter Bedeutung), ahd. 
hliumunt in guter und schlechter Bedeutung, cri-men (= croe-men, vgl. 
liber loebesum) nur in letzterer; crimen urspr.: Beschuldigung, Verleum- 
dung (vgl. crimen malefici Cic. Rosc. Am. 26. 72). — 31) C. E. 145. — Vgl. 
Kuhn KZ. IV. 14. — 82) Lottner KZ. VII. 171. 10): W. kal hohl sein: 
calix, κύλιξ, wozu Fe huls, gr. κοῖλος. — 33) Vgl. Corseen KZ. III. 
267. — L. Meyer KZ. V. 370: verlor einen Vocal zwischen seinen beiden 
ersten Consonanten. — 34) Corssen I. 461f. — Ganz anders Pott KZ. I. 
892: „vielleicht heimlich zur Seite (de) gestellt (vgl. desistere) oder ge- 
legt (situs) — 35) Fick l. c. (Anm. 7). — Dagegen B. Gl. 149b und 
Pictet KZ V. 81: zu Skr. gal tegere. [Die W. unsicher und unbelegt; 
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vgl. PW. ΠΠ. 55: gal reich sein oder bedecken; nach Anderen starr, 
stumpf sein oder scharf sein; bedecken, Dhätup. 32. 10] — 36) Hehn 
pg. 98: auf dem Hute dés flamen dialis bestand die oberste Spitze, der 
aper, aus einem Reise vom Oelbaum, und dieses war mit Wolle um- 
wunden und befestigt. — 37) Vgl. C. E. 139 und Ind. schol. (Anm. 7). 
— Beistimmend Corssen B. 310. — Dagegen Fick Spr. l. c. (Anm. 7): 
kalna = celna, cella; jedoch KZ. XX. 364: „ob cella für cela oder 
celna steht, ist wohl nicht zu ermitteln". — Ganz originell Klotz W. 
8. v.: cella wahrscheinlich zusammengezogen aus camerula, wie sella aus 
sedula, mdla aus mandela , scala aus scandela, ala aus axilla u. a., denn 
der Zusammenhang des Wortes mit celare, welchen die Alten selbst be- 
haupteten, Varro l. l. 5. 162, cl. Paul. Diac. 66. 9, Serv. Aen. 1. 487, 
möchte eher umgekehrt statt haben. — 38) Ganz anders Walter KZ. 
ΧΙΙ. 417: W. kal, cal-ere, cla-ru-s, hell. — 39) Vgl. Anm. 12. — Bram- 
bach Hülfsb.: culleus, culleum, nicht culeus, culeum. — 40) Vgl. PW. 
IL 608: khalla m. Düte, cucullus, eine Art Zeug, Leder, Schlauch, Ver- 
tiefung. — 41) Anders B. Gl. 107a: khalug e kha (aes, caelum, cavum) 
et lud (laedere, occidere) obscuritas, caligo. Cf. lat. caligo (dagegen PW. 
II. 607: khalug m. Finsterniss Trik. 1. 2. 2. Dieses Thema stellen Wilson 
und Cabdakalpadruma auf; das Wort zerfällt wohl in Aha + luk [von 
lunk ο], welches bei den Gramm. in der Bdt. von „Niete, Nichte“ häufig 
im Gebrauch ist) — Klotz W. s. v.: „stammverwandt mit ἀχλός''. — 
42) B. Gl. 187b: Ksl vestire (PW. II. 1036). — 48) Brambach Hülfsb.: 
»Clipeus besser als ciwpews". — Vgl. Aufrecht KZ. I. 861, der altnd. 
hlifa tueri, hlf Schutz, Schild vergleicht. 

— M —— 

1) SKARD springen, schwingen, schwanken. — Skr. 
kürd (kurd) springen, hüpfen, spielen; khod hinken (PW. II. 
385. 620). — W. 1) skar (pag. 1078) + d. 

skard. 
cxopb, Kopd. — «κορὸ-ύλη, κορὸ-ύλη, f. Geschwulst, Beule 

(ἔπαρμα B. A. 105); Keule (Lex.); eine Thunfischart; σκορδ-ύλο-ς, 
κορδ-ύλο-ς m., κορδυλ-{-ς f., eine Wassereidechse, Wassermolch. — 
oxood-a& (Mein. Kom. t. 3. pg. 572), κὀρὸ-αξ (-ακ-ος) m. ein 
komischer Tanz der alten Komödie mit üppigen, unanständigen 
Bewegungen (εἶδος ὀρχήσεως Hes.), xogdax-ıno-s den K. betreffend; 
κορδακ-ίζω den K. tanzen, κορδακι-σ-μό-ς m., κορδάκι-σ-μα(τ) n. das 
Tanzen des K. (vgl. ἀκρασίαν τοῦ βίου καὶ µέθην καὶ κορδακισµούς 
Dem. 2. 18). 

xapb. — xapd-ia att., ion. x«gó-/y (Hom. nur Il. 2, 452. 
11,12. 14, 152 zu Anfang des Verses), poet. κραδ-ία, -in (letztere 
die gewöhnl. ep. Form), &ol. (καρδ-α) κάρζα f., episch (καρδ, 
Ἔκαρρ) κἢρ, trag. lyr. (κερδ) xéap[ó0], n. Herz als Körpertheil und 
als Sitz der Gefühle, Leidenschaften, geistiger Vermógen und Vor- 
günge, (vgl. deutsch Herz = Seele, Gemüth) = das Schwingende, 
Zuckende (ano τοῦ κραδαίνεσθαι, τὸ κινεῖσθαι καρδία γαρ del 
κινεῖται E. Μ.) 1); καρδια-κό- das Herz betreffend, zum H. geh.; 
καρδιά-ω Magenschmerzen haben (— καρδιαλγέω Hippokr.); παρδιό-ω 
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das Herz aus dem Opferthiere herausziehen (= καρδιουλκέω), das 
Herz verwunden (LXX); καρδιώσσω = xgpdıan?), καρδίωξι-ς f., 
x«QÓioy-uó-; m. Magenschmerz (Med.); dia-xapd-io-s durch's Herz 
gehend (ὀδύνη Jos.); περι-κάρδιο-ς um das H. (Lex.). 

xpad. — κράδ-η f. Wipfel, die Spitzen der Baumzweige, 
welche sich im Winde leicht bewegen; (bes.) Feigenzweig, auch der 
Feigenbaum selbst; eine Schwungmaschine auf dem "Theater, die 
Schauspieler in der Luft schwebend zu erhalten (in der Komödie 
dasselbe was μηχανή in der Tragödie, vgl. Poll. 4. 129); κραδ-ο-ς 
m. id.; (bes.) eine Krankheit der Feigenbäume; κραδά-ω, κραδαίνω 
(κραδ-εύ-ω Hes.) schwingen, schwenken, schütteln, schleudern, er- 
schüttern, Pass. schwanken, zittern (Hom. nur Part. Prüs. κραδά-ων, 
κραδαινό-μενο-ς); κραδα-σ-μό-ς m., κράδαν-σι-ο f. Schwingung, Er- 
schütterung; κραδ-αλό-ς leicht zu schwingen u. s. w. (Eust.); κράδ- 
αλο-ς m. Feigenzweig (Hes.). 

κλαδ. — (Fxiad-n) κλαδά-ω, κλαδ-ό-ω, κλαδ-εύ-ω, κλαδ-ᾱ-σσω 
erschüttern, bewegen. 

kard. 
card-0 (in-is) m. Schwungpunkt, Thürangel, Wendepunkt, 

Pol, Mittelpunkt, Hauptabschnitt?), Demin. cardin-ü-lu-s m. (Aleim.), 
cardin-eu-á von der Thürangel, cardin-ali-s die Th. betreffend, die 
Wendepunkte betr. (gramm.: numeri Grund- oder Cardinalzahlen); 
Card-a, -ea, Car-na £. Góttin der Thürangeln, der Thürschwelle 
und des Familienlebens bei den Römern (Ovid. fast. 6. 101. Eccl). 
— (St. cord-i) eor (cord-i-s) n. = καρδία; Einsicht, Ueberlegung*), 
Demin. cor-cidu-m n., Corculu-s röm. Bein. (praestitere ceteros mor- 
tales sapientia, ob id Cati, Corculi apud Romanos cognominati, Plin. 
7. 31. 118); (*cordu-s, cordäre) cordä-tus mit Herz und Ver- 
stand begabt, verständig (Adv. -fe), (*cordi-cu-s) cordi-ci-tus von 
H. aus (Sidon.); cor-dóLiw-m n. Herz-leid, -weh (Plaut.). — con- 
cor-s (Nbf. con-cord-i-s Caecil. eines Herzens, eines Sinnes, ein- 
trächtig, Adv. concordi-ter; concord-ia f. Einherzigkeit, Eintracht 
(concordia a corde congruente Varro 1. 1. 5. 77. 73), Concordia f. 
die Eintracht als Gottheit, Concord-iu-s röm. Eigenn., concordi- 
äli-s zur E. geh. (Firm.), concordi-ta-s f. = concordia. (Pacuv. ap. 
Non. p. 88. 20); (*concord-w-s) concordä-re in E. sich befinden, 
übereinstimmen, concordá-ti-o(n) f. Herstellung der E. (Vulg.), 
concordä-bili-s leicht in E. zu bringen (Censor.); dis-cor-s (fem. 
-cord-i-s Pompon. ap. Prisc. 6. pg. 726) zwieträchtig, uneinig; dis- 
cord-ia f. Zwietracht, Uneinigkeit, discordi-ali-s Zw. erregend (Plin.), 
discordi-ösu-s voll Zw. (Sal. Jug. 66. 2), discordi-ta-s f. = dis- 
cordia (Pac. ap. Non. p. 97. 1); discorda-re in Zw., U. sein; ex- 
cor-s ohne Einsicht, unverstündig; miseri-cor-s barmherzig, mit- 
leidig (Adv. -cordi-ter); misericord-ia f. Barmherzigkeit, Mitleid; se- 
cor-8, sö-cor-s (vgl. *se-luo, so-lvo) (sö-cors Prudent.) stumpfsinnig, 
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sorglos, schlaff (Adv. -cordi-ter)®); socord-ia f. Stumpfsinn u. s. w. 
(compositum videtur ex se, quod est sine, el corde; socordiam qui- 
dam pro ignavia posuerunt, Cato pro stultitia posuit, Fest. p. 293. 1); 
vé-cor-s (pag. 372), vecord-ia f. Verstandeslosigkeit, Wahnsinn; 
prae-cord-ia (iorum) n. Pl. Zwerchfell, Eingeweide, Magen; Herz, 
Brust; re-cordà-ri zurück-denken, sich erinnern, eingedenk sein, 
erwägen, recordä-ti-ö(n) f. (-tu-s m. Tert.) Rückerinnerung, recorda- 
t-ivu-s zur R. geh., recorda-bili-s erinnerlich (Claud. Mamert.). 

Benfey Wzll. II. 156. — B. Gl. 449a. — Corssen B. 97. — C. E. 
142. 153. 688. 686; Ind. Schol. Kiliae 1856, pg. VIII f. — Deffner St. 
IV. 283. — F. W. 87 f. 205. 407. 437. 1074; F. Spr. 74. 120. 808. 878; 
KZ. XX. 164. — L. Meyer KZ. V. 374. — Miklosich Lex. p. 876 f. — 
J. Schmiedt KZ. XXIIT. 342. — Siegismund St. V. 149. 12). 172. 83). — 
Walter KZ. ΧΙ. 889. — 1) Vgl. skr. hrd (PW. VII. 1642: den Formen in 
den verwandten Sprachen entspräche (rd, nicht hrd), zend zaredhaem, 
goth. hairtö, ahd. herza, ags. heorte, alind. hjarta, ksl. srüdice, bóhm. 
srdce, lit. szirdis, lett. sirds, altir. cride. — Zur griech. Form vgl. Cur- 
tius KZ. VI. 82: κεαρδ aus κερὸ wohl noch zu einer Zeit, zu welcher 
das ὃ noch nicht vom Auslaut ausgeschlossen war (vgl. id. St. V. 328*; 
Brugman St. IV. 115). — 2) Vgl. pag. 564 Anm. 8). — 8) Vgl. noch 
Klotz W. s. v.: stammverwandt mit κράδη. — 4) Vgl. G. Meyer St. V. 
64. — 5) Vgl.: Corssen II. 370. C. E. 371. Goetze St. Ib. 158. 

— — —— u — 

2) SKARD netzen, ausbrechen. — Skr. Khard (Khrd) be- 
giessen, ausbrechen, vomiren; caus. ausschütten, ausspeien, sich - 
erbrechen, ausbrechen; speien machen; Ehard-ana m. Name ver- 
schiedener Pflanzen (PW. II. 1082 £.). 

CKOPd. — εκόρὸδ-ο-ν, «κόρ-ο-δ-ο-ν n. Knoblauch (übel machend); 
εκὀρὸ-ιο-ν n. eine Pflanze mit Knoblauchgeruch (Diosc.); 6*0900-1« 
n. Pl. Knoblauch-blätter, -stengel (Ar. Plut. 818); σκορὸ-ίζω, σκοροδ- 
ifo mit Kn. zubereiten, Kn. zu fressen geben (den Kampfhähnen 
vor dem Kampf, um sie muthiger zu machen, vgl ἔνιοις τοὺς 
ἀλεκτρυόνας σκόροδα σιτίόαντες συµβαλλουσι Xen. Conv. 4. 9; ἐἔσκορ- 
δισμένος παρωξυμµένος E. M.); dem Kn. ähneln; σποροδ-ών (ὤν-ος) 
m. Knoblauch-garten, -beet (Sp.); σκορδο-ειδής knoblauchartig 
(Diose.). — (*oxogd-ım Uebligkeit) cxopdıvd-o-uaı sich üblig 
fühlen, thun als wäre man tübel, sich hin- und herwerfen (vgl. 
ví σκορδινᾷ καὶ δυσφορεῖς Ar. Ran. 922; dazu Phot. σκορδινᾶσθαι, 
τὸ παρὰ φύσιν anorelvav τὰ µέλη μετὰ τοῦ χάόµατος διακλώμενον, 
also = pandiculari), σκορδίνη-μαί(τ) n., σκορδινι-σ-μό-ς, σκορδι- 
νιασµό-ς m. das Gliederrecken (Hippokr. Galen.). 

xapd. — (Skr. kárd-ama eine bestimmte Pflanze, eine be- 
stimmte giftige Knolle PW. II. 133) κάρὸ-αμο-ν n. Brunnenkresse 
(cardamum, nasturtium nigrum); καρδαμ-ί-ς (ἐδ-ος) f. eine der Kresse 
ähnliche Pflanze (auch ἐβηρίς), καρδαµίζω der Kr. ähnlich sein. — 
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(καρδαµο Kresse + aumuo ein Gewürz, amomu-m) καρδάμ[αμ]ωμο-ν 
n. Kressamomon, die Gewürzstaude und das Gewürz cardamum. 
— (Skr. kardamila eine sumpfreiche Gegend PW. II. 133) Kapba- 
μύλη f. Stadt in sumpfreicher Gegend Messenien's (Il. 9, 150. 292, 
Her. 8. 73).!). 

F. W. 37 f. 205; F. Spr. 74; KZ. XXIL 99. — Hehn p. 173. — 
D Davon noch Ruinen oberhalb des heutigen Σχαρδαµουλα. Vgl. 

Curtius II. pg. 286. 
— ——— — —— 

3) SKARD glänzen. — Skr. Khard (Khrd) spielen, glän- 
zen, anzündén (PW. Π. 1082 unbelegt und mit Khard [pag. 1099] 
zusammengestellt). 

(σκαρδ-αμυκ-ω) cxapb-auUccu, att. σκαρὸ-αμύττω (-αμυχτέω 
Luc. Lex. 4) blinzeln, σκαρδαµυκ-τή-ς m. Blinzler, σκαρδαµυκτ- 
ικό-ς 28). Bl. geneigt; ἆ-σκαρδαμυκτί ohne zu blinzeln (Xen. Kyr. 
1. 4. 28 

F. W. 204, der zugleich altnord. skarta glänzen vergleicht. 

SKARP, SKARBH I) schneiden, zerschneiden, spal- 
ten; II) einschneiden, ejngraben, einkratzen, kratzen, 
ritzen, schnitzen; schälen, höhlen, glätten. — W. 2) skar 

(pag. 1080) + p, bh. 
I) skarp [mit Bedeutung I]'). 
skarp. . 
εκαρπ, καρπ. —  ckopm-ío-c m. "Skorpion ( der inii 

ein stachliger Meerfisch; eine stachlige Pflanze; ein ‚Wurfgeschoss 
Demin. σκορπ-ίδιο-ν n., σκόρπ-ειο-ς; -nlo-g, σχορπιό-ει-ς vom Skor- 
pion (Orph.), σκορπι-ανό-ς im Zeichen des Sk. geboren, σκορπ-ἴ- 
τη-ς m. Skorpionstein (Plin. h.n. 37. 10); σχόρπ-αινα f. ein Fisch 
(Ath. 7. 320 e); σκορπιο-ειδής, σκορπιώδης skorpion-artig, -Shnlich; 
0xogr10-0 (Hes.), σκορπι-αίνω (Sp.) erbittern, erzürnen; σχορπ-ἴζω 
zertrennen, zerstreuen (ἐ-σκορπίσθησαν Plut. Timol. 4), σπορπι-σ- 
µό-ς m. Zerstreuung (Eccl). — καρπ-ί-ς (/ó-og) f. abgeschnittener 
Zweig, Ruthe (bes. die Ruthe, mit welcher der Prütor den Sklaven 
bei der Freisprechung berührte), καρπι-ό-μό-ς m. das Freisprechen 
eines Sklaven durch Berührung mit der καρπίς (emancipatio). — 
(xapn-ar-ıwo-s) καρβ-άτ-ινο-ς ledern (Leder wird geschnitten), 
καρβατίνη f. Schuh von rohem Leder, Bauernschuh (carp atina 
Catull. 97. 4; ἀγροικικὸν ὑπόδημα μονόδερμον Hes.; vgl. καὶ γὰρ 
ἦσαν, ἐπειδὴ Indume τὰ ἀρχαῖα ὑποδήματα, καρβατίναι πεποιηµέναι 
ἐκ τῶν νεοδαρτῶν βοῶν Xen. An. 4.5.14). — (St. καρπ-ι, αραπ-Η 
κρᾶπ-ι) κρηπ-ί-ς (1-δ-ος) f. eine Art Schuhe oder Halbstiefel (εἶδος 
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ὑποδήματος ἀνδρικοῦ ὑψηλὰ ἔχοντος τὰ καττύµατα B. A. 273); 
(übertr.) Grundlage, Fundament; Uferrand; κρηπῖδ-ό-ω mit Schuhen 
versehen, mit einer Grundlage versehen, begründen, κρηπίδω-μαί(τ)ν 
κρηπιδ-αἴο-ν n. Grundlage. 

(όκαρπ. dxigm, σκρῖπ, oxpin, κρῖπ) ῥίψ (6im-os) f. Flechtwerk 
aus abgeschnittenen Zweigen, aus Schilf, Rohr, Binsen (ῥῖπες οἴσυναι 
Weidengeflecht, Od. 5. 256), Matte, Decke (ἐμαντῶδες φυτόν Schol. 
ad Ar. Pax 699)°); ῥίπ-ος n. (Her. 2. 96), ῥίπ-ο-ς m. (Diosk. id.); 
ῥιπ-ί-ε ({δ-ος) f. Fächer, auch Matte, (ῥιπιδ-ω) ῥιπίζω fücheln, 
anfachen, ῥμπισ-τό-ς gefächelt, angefacht (διαπνεύµενος Hes.), (ῥιπιδ-τι, 
ῥιπισ-τι, ῥιπισ-σι) ῥίπισι-ς f. das Fücheln, Anfachen, ῥιπισ-μό-ς m. 
id., ῥίπισ-μα(τ) n. das Angefachte, ῥιπισ-τήρ-ιο-ς zum Anfachen geh., 
geschickt; Εὔ-ρῖπ-ο-ς f. Meerenge zwischen Eubóa, Böotien und 
Attika, jetzt Egribos. — (κρῖπ, γρῖπ) ypin-o-c, Ypip-o-c m. Binsen- 
netz, Fischernetz; überh. alles künstlich Verknüpfte, Räthsel, künst- 
lich verschlungene Reden‘); γρίπ-ων (cv-og), γρῖπ-εύ-ς m. Fischer, 
γριπ-ίζω, -εύω fischen, γρίπι-σ-μα(τ) n. das Gefangene; ριφ-εύω 
Räthsel aufgeben, γριφ-ώδης rüthselhaft. — (καρπ, κορπ, xot, 
κρωπ). — Κέ-κροψ (Κέ-κροπ-ος) Sohn des Ἔρι-χθόνιος (Gutland) = 
Vielschnitt?). — κρώπ-ιο-ν n. Sichel (Pherek. bei Poll. 10. 128) 8}: 
Κρωπ-ία f. att. Demos (auch -ıd, -εία, τᾶ-, Κρῶπαι). — ῥώψ 
(ῥωπ-ός) f. Strauchholz, abgehauenes Gezweig, Reisig (Od. 10, 166. 
14, 49. 16, 47 und sp. Dicht.), ῥώπ-ιο-ν n. id. (D. Cass. 63. 28), 
ῥωπ-εἴο-ν, ep. ῥωπ-ήϊο-ν, n. mit Strauchwerk bewachsener Ort’), 
ῥωπ-ήει-ς mit Strauchholz bewachsen; ῥωπ-εύ-ω Strauchholz abhauen; 
ῥώπ-αξ m. (Suid.), ῥωπ-ά-ς f. (Opp. Kyn. 4. 393) — ῥώψ, Demin. 
ῥωπάκ-ιο-ν n. (Suid.). — ῥῶπ-ο-ς m. Schnittwaare, kurze Waare, 
Kleinkram, Flitter, Tand, ῥωπ-ικό-ς zur Schnittwaare u. s. w. geh.; 
ῥωπ-εύ-ω kurze Waare verkaufen, vertrödeln (Hes.). 

(όκαρπ., σαρπ) ἁρπὲ). — ἅρπ-η f. (poet.) Sichel; Stachel mit 
Widerhaken; (ἆρπε-δία) ἁρπέ-ζα f. Hecke, Dornhecke (Nik. Th. 393, 
647); ἅρπ-ιξ id. (Hes); ἄπριξ γένος ἀκάνθης (E. M.). 

καρπ (schneiden) = reissen, pflücken, raffen, rupfen, 
rümpfen. — Καρπ-ό-ςε m. Frucht’), κάρπ-ιμο-ς fruchtbringend; 
καρπό-ω Frucht tragen, (Med.) Frucht sich einsammeln, ernten, Er- 
trag oder Nutzen ziehen, κάρπω-σι-ς f. das Einsammeln der Früchte, 
Nutzung, Niesbrauch (das Opfern von Früchten LXX), καρπώσι-μο-ς 
nutzbar, κάρπω-μα(τ) n. Eingesammeltes, Frucht, Ertrag, Nutzen; 
χαρπ-ίζω = καρπόω, καρπι-σ-μό-ς m. == κάρπωσις; καρπ-εύ-ω — 
καρπίζω, καρπε(«΄)-ία f. = κάρπωσις, κάρπευ-μα(τ) n. — καρπός (Sp.). 
— κάρφ-ω (x = φ) zusammen-raffen, -ziehen, einschrumpfen lassen 
(ξηρᾶναι, συσπάσαι Lex.; Hom. κάρφω Od. 13. 398, κάρψε ibd. 430), 
καρφό-ω id. (Philp. 76); κάρφ-ο-ς m., κάρφ-η f., καρφ-εἴο-ν n., jeder 
trockene Körper, Reisig, dürre Aehren, Stroh; Dem. καρφ-ίο-ν η.) 
καρφ-ηρύ-ς (-υρό-ς Hes.) von dürren Aehren u. s. w., xaQq-aÀ-fo-g 



— 1102 — 

trocken, dürre (a (Od. 5. 369), (übertr. vom Klange): dumpf 
(Il. 18. 409); ausdörrend (Nik. Th. 691); καρφο-ειδής, καρφώδης 
strohartig. 

skalp. 
εκαλπ, καλπ. — (σκαλ-ο-π) εκάλ-ο-ψ (οπ-ος) m. Maulwurf 

(== Gräber, Schaufler); (σπαλ-α-κ Metathesis) σπάλ-α-κ-ες (Kratin. 
bei Phot.) id., ἁ-επάλ-α-ξ (ακ-ος) (Nbf. ἀσφάλαξ E. M.) m. id. (Plut. 
Symp. 7. 2. 2)!9), — (σκολ-ο-π) εκόλ-ο-ψ (οπ-ος) m. verschnittener 
Baumstamm, Pfahl, Spitzpfahl, Pallisade; Splitter, Dorn!!); σκολοπ- 
ζω anpfählen, spiessen; (Med.) sich einen Splitter einstechen, σκολοπο- 
ειδής, σκολοπώδης pfahlähnlich. — (σκολ-υ-π) «κολ-ύ-π-τ-ω stutzen, 
verstiimmeln, beschneiden (κολούω, ἐκτίλλω, σπαράττω Lex.) — 
(κολ-α-π) κολ-ά-π-τ-ω (Präs. erst seit Aristot.) aushöhlen, eingraben, 
meisseln, (überh.) schlagen auf etwas, κολαπ-τήρ (τῆρ-ος) m. Meissel 12): 
κόλ-α-φ-ο-ς (zm = 9) m. Schlag = Backenstreich, Ohrfeige (Sp.), 
κολαφ-ίζω misshandeln, ohrfeigen, κολαφ-ι-σ-μό-ς m. das Ohrfeigen, 
κολάφισ-μα(ε) n. Ohrfeige, κολαφιστικῶς ἅπτεσθαι — κολαφίζω (Eccl.). 

' (σκαλπ) καλπ. — σέλπ-ο-ν (Hes), είλφ-ιο-ν n. eine Pflanze, 
σιλφιό-ω mit Silphion bereiten, σιλφιω-τό-ς mit B. bereitet, σιλφιό- 
ει-ς von 8. [vgl. pag. 1104 sirpe]'?). 

I) skarbh!^. 
skarbh. 
εκαρφ. — (όκαρφ, oxıpp, σχρῖφ) εκρῖφ 10). — εκ-ά-ρῖφ-ο-ς m. 

Stift, Griffel; Umriss, Skizze (ξέσις, γραφή» µίµησις ἀκριβῆς τύπου 
Hes.); σκαρῖφά-ο-μαι kratzen, aufkratzen, aufritzen, aufscharren, 
(übertr.) leicht, oberflächlich etwas thun (σκαριφήσασθαί iov, τὸ 
ἐπισεσυρμένως τι ποιεῖν καὶ um κατὰ τὴν προσήκουσαν ἀκρίβειαν, 
Harpokrat. ad Isokr. 7. 12), σκαρίφη-μα(τ) n. = σκάριφος (Schol. 
Ar. Nub. 620), σκαριφη-σ-μό-ς (η-θ-μό-ς Numen. bei Eust.) m. das 
Aufkratzen u. 8. w. (6x. λήρων Ar. Ran. 1497 abstractes leeres Ge- 
rede); (zur Form vgl. Aoıdogn-o-uog, µελλη-σ-μό-ς, ὀρχη-σ-μό.ς U. 8. w.); 
σκαριφ-εύ-ω = σκαριφάοµαι; σκαρίφευ-μα(τ) n. = σκάριφος (Suid.). 

(oxpap, κραφ) Ypap. — Ypäp-w, schrapen, ritzen, eingraben; 
mit dem Griffel oder Pinsel Linien, Züge machen -— schreiben, 
zeichnen, malen [juridisch: γράφεσθαί τινά τινος einen wegen etwas 
anklagen, γρώφεσθαί τι gegen Etwas Klage erheben, τὰ γεγραμµένα 
Klagepunkte] 15): [bei Hom. nur: γράψας àv πίναχι πευκτῷ θυμοφθόρα 
πολλά ll. 6. 169 nachdem er eingeritzt hatte in einer gefalteten 
Schreibtafel Todbringendes in Menge, also eine Art Geheimschrift; 
Il. 17. 599 γράψεν δὲ οἱ ὁστέον ἄχρις αἰχμή die Sp. ritzte ihm das Ge- 
bein zu äusserst] (Fut. γράψω, Aor. Eygaya, Aor. Pass. ἔ-γράφ-η-ν; 
bei Sp. ἐ-γράφ-θη-ν, Perf. γέ-γραφ-α, bei Spät. auch γε-γράφ-η-κα, 
doch γεγραφηκότος die besten Handschr. auch Xen. An. 7. 8. 1, Perf. 
Pass. γέ-γραµ-μαι, doch ἔ-γραπ-ται Opp. Kyn. 3. 2. 74, γέ-γραπ-τοι 
Inschr. aus Tegea Z. 58, 3. Pl. γε-γραψά-ται tab. Heracl. I. 121; 
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Fut. Pass. γραφ-ή-σο-μαι, Fut. 9. γε-γράψομαι); Verbaladj. γραπ-τό-ς 
geschrieben, gemalt; Adv. γράβ-δην ritzend, leicht verwundend (Lex.), 
ἐπι-γράβδην daran, auf der Oberfläche ritzend (Il. 21. 166). — 
γραφ-ή f. Schrift (jurid. Klageschrift), Zeichnung, Gemälde, γραφ- 
ικό-ς das Schreiben, die Schr. betr., im Malen erfahren, malerisch. — 
Ypap-i-c (id-os) f. Griffel, Pinsel. — γραπ-τήρ (τῆρ-ος) m. Schreiber 
(Sp.); γραπ-τύ-ς f. das Ritzen (Acc. Pl. γραπτυς st. γραπτύας Od. 
24. 229); Schrift (Ap. Rhod.). — (/θαφ-μη) ypau-un f. Linie, Strich, 
yoauu-ıx0-5 mit L. Str., γθαμµο-ειδής, γθαμμώδης linienartig. — (γραφ- 
wer) γράµ-μα n. das Eingegrabene, Buchstabe (Pl. Elementarunter- 
richt im Lesen und Schreiben); Geschriebenes, Schriftwerk, Buch, 
(daher auch) Wissenschaft (doch die höheren Wissenschaften gew. 
µαθήµατα); Inschrift; mathem. Figur; ein Gewicht, Skrupel, '!,, 
einer Unze, Geop. (dies auch γραμμάριον Sp.); Demin. γραμµάτ-ιο-ν, 
γθαµµατ-ίδιο-νο -είδιο-ν n. Schriftchen, Document; γθαµµατ-ικό-ς die 
Buchstaben richtig lesend und schreibend, in den Elementen unter- 
weisend; sprachkundig, bes. mit der Erklärung der alten Schrift- 
steller sich befassend, daher ὁ γρ. Sprach-kenner, -forscher, Ge- 
lehrte, bes. bei Alexandrinern (7 yo., erg. τέχνη, ἐπιστήμη, Elementar- 
wissenschaft); mit Buchstaben versehen {ή γρ. das Alphabet); 
γραμμµατικ-εύ-ο-μαι Grammatiker sein; γραμµατ-ίζω id., γραµµατι-σ-τή-ς 
m. Schulmeister, γραμµατιστ-ικό-ς grammatisch (ή γρ. Grammatik); 
γθαμµατ-εύ-ς m. Schreiber, bes. Staatsschreiber, γθαμμµατεύ-ω Schrei- 
ber sein, ygeuuere(F)-ia f. Schreiberamt, Litteratur, yoauuere(F)- 
£o-v n. Schreibtafel, Schrift; γραµµατο-ειδής wie Buchstaben. — Ypap- 
εὔ-ε m. Schreiber, Maler, yoape(F)-io-v n. Griffel, Pinsel, Demin. 
γραφεί-διο-ν n.; γθάφ-εα n. Pl. = γράμματα (Inscr. 11); (γραφ-έ-ω) 
γράφη-μα(τ) n. Schrift (B. A. 787). — -yoeg-la: γεω-γραφ-ία Erd- 
beschreibung, ζω-γραφία Malerei, Malerkunst, καλλι-γραφία Schön- 
schreiben, Malen, auch der schöne Stil, xoouo-yoapl« Weltbeschrei- 
bung, ὀρθο-γραφία Rechtschreibung, τοπο-γραφία Ortsbeschreibung 
u. &..w. — ypar-i-c ((δ-ος) f. die abgestreifte Haut der Insekten 
und Schlangen (Lex.) — Υράβ-ιο-ν n. (τὸ- πρίνινον ἢ δρύϊνον ξύλον, 
ὕπερ ἐθλασμένον καὶ κατεσχισµένον ἐξάπτεσθαι καὶ φαίνειν τοῖς ὁδοι- 
ποροῦσιν Ath. 16. 6999) eine Art Fackel aus einem abgeschlitzten 
Spahn. — Ypo-u-p-4-c (dd-os), -i-c (ίδ-ος) f. Mutterschwein, Sau 
(/θομφάς' ὃς παλαία Hes.) 11). 

skalbh. 
(σκαλφ., καλφ, κλαφ) Υλαφ. — γλάφ-ω aushöhlen (Hes. Sc. 

431), ausschnitzen, aushauen (Lex.); γλάφ-υ n. Höhle, Grotte (Hes. 
O. 531), γλαφυ-ρό-ς ausgehöhlt, hohl,.gewóülbt, tief liegend; be- 
hauen = geglättet, polirt, fein (τὸ 74. Feinheit, Eleganz), γλαφυρ-ία 
f. Glätte, Feinheit, yAagpvoo-m-s (τητ-ος) f. id. — (κλαφ, κλεφ) 
κ-έ-λεφ-ο-ς (Sp.) krützig, aussätzig, κελεφ-ία f, Aussatz, κελεφιά-ω 
am A. leiden, xeAegía-0i-c f. = κελεφία. 
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Τλυφ (a zu v verdumpft). — γλύφ-ω aushöhlen (bes. in Stein, 
Erz, Holz), eingraben, schnitzen, meisseln, bilden; γλυφ-ή f. das 
Aushóhlen u. s. w., das Eingegrabene selbst; γλυπ-τό-ς ausgehöhlt 
u. 8. W., γλυπτ-ικό-ς schnitzend, meisselnd; )λύπ-τη-ς m. Schnitzer, 
Graveur, Bildhauer; γλνπ-τήρ (τῆρ-ος) m. id.; Schnitzmesser; γλυφ- 
ές (-{δ-ος) f. Kerbe, Einschnitt (IL 4. 122. Od. 21. 419); λύφ- 
ανο-ς m. (h. Merc. 41), -v, n. Sehnitzmesser, Meissel (καλάμου Feder- 
messer); yAvp-ev-g m. = γλύπτης, yAvpe(F)-io-v n. = ylógavov; 
(yAvp-uor) γλύμ-μα n. das Eingegrabene, Geschnitzte. — ερο-γλύφο-ς 
der Hieroglyphen eingrübt (Procl), ἑερογλυφέ-ω H. eingraben (Sp.), 
ἵερο-γλυφ-ικά (mit oder ohne γράμματα) die Zeichen der ägyptischen 
Bilderschrift, deren früher sprichwörtlich dunkler Sinn erst seit 
Champollion, dem Gründer der &gypt. Wissenschaft (1791— 1832), 
allmählich verständlich geworden ist (vorzugsweise eine Monumental- 
schrift im Ggs. zu den gebrauchten Cursivschriften). 

I) skarp?). 
skarp. 
scarp, carp (scarp, scirp). — seirp-u-8 (= φρῖπ-ο-ς pag. 

1101) Binsen m. (sprichw. nodum in scirpo quaerere Schwierigkeiten 
finden, wo keine sind); Räthsel (vom Binsengeflechte entlehnt); 
Demin. scirpi-clu-s m. Binsenkorb; Adj. aus Binsen; scirp-eu-s id.; 
scirpü-la vitis eine Weingattung (Plin., Col.); scirpa-re aus B. flechten. 
— (*carp-i-scu-m) carp-i-sct-lu-m n. = κρηπίς (pg. 1100); crep- 
i-da f. (Lehnwort = κρηπ-{-ς) Sohle, Sandale (lat. solea), Leisten 
(sprichw. ne sutor ultra crepidam), Demin. crepidü-la f., crepid-ariu-s 
zur S. geh., Subst. Schuhmacher, (*crepidä-re) crepidä-tu-s mit einer 
Sandale bekleidet; cr ept-d-0 (in-is) f. Grundlage, Sockel, Uferrand '®). 

(scarp) sarp. — sarp-6re schneiteln, abschneiden, putzen, 
Part. sarp-tu-s (sarpere apud antiquos putare, Tert. p. 146 L.; sarpo 
κλαδεύω ἀμπέλους Gloss. Lab.; sarpuntur vineae, id est putantur, 
ut in XII „quandoque sarpía donec dempta erunt", Fest. p. 348; 
sarpta vinea pulata, id est pura facta, unde et virgulae abscisae 
sarmenta, sarpere enim antiqui pro purgare ponebant Paul. D. p. 323); 
(sarp-min) sar-men (min-is), sar-men-tu-m, n. Gezweig, Reiser, 
Reisholz!?), sarment-ic-iu-s zum Reisig geh. (Pl. die mit Reisern 
verbrannten Christen, Tert.), sarment-ósu-s voll R. — sirp-u-s, 
sirpi-culu-s, surpi-culi (piscari Fischreusen), sirp-eu-s, sirpä-rre --- 
scirpus u.8.w. — serp-e (älter), sirp-e (Gen. i-s) n. eine Pflanze, 
stinkender Asant, Teufelsdreck: lac sirpi-cu-m die Milch dieser 
Wurzel (τοῦ σιλφίου τὴν ῥίζαν .. ... ἐξ ἧς δὴ φύεσθαι ὃ καλεῖται 
γάλα, Theophr. h. pl. 6. 3. 4), gewöhnlich laserpitium (d. i. lac 
serpi-t-iu-m), verstümmelt laser (ér-is) n., davon (*lasera-re) lasera- 
tu-s aus laser zubereitet (Plin.), lasera-tu-m n. ein Gewürz aus laser 
(Apie. 1. 30)'9%). — Sirpteu-s m Spitzname (Tac. a. 1. 23)*), 

scarp, carp schneiden = reissen, pflücken, raffen, 
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rupfen, rümpfen. — carp-öre (-si) reissen, pflücken, raffen, 
rupfen, (übertr.) an sich reissen, erhaschen, geniessen; rupfend 
theilen == zerpflücken, zertheilen, schwächen, verkleinern, herab- 
setzen?!); Compos. -cerp-ére: con-, de-, dis-, ex-, prae-cerpere; Part. 
Pass. carp-tu-s; Adv. carp-ti-m rupf-, zupf-weise, abgerissen, einzeln; 
de-cer[p]-men (min-is) n. Abbruch, (bildlich) Auswurf, Ausbund (de- 
cermina dicuntur , quae decerpuntur purgandi causa, Paul. D. p. 72.7); 
carp-lor (tor-is) m. Zupfer, Rupfer, Speisenzerleger, subducti-supercili- 
carptor m. die Augenbrauen emporziehend, gehässiger Tadler (Laev. 
ap. Gell. 19. 7. 16), carptu-ra f. das Pflücken, Rupfen. — (skarp, 
krasp) erisp-u-S gerümpft, kraus, gekräuselt, wellenförmig, ma- 
serig, (übertr.) gekünstelt?*), Demin. crispü-lu-s gekräuselt, schön 
kraus, gekünstelt; crispa-re kräuseln, wellenförmig bewegen, Part. 
erispans (auch intr.) kräuselnd, kraus, wellenförmig, crispi-tu-d-o (in-is) 
f. das Kraussein (Arnob.); (* crispi-cu-s) erispica-re = crispare (Gell. 
18. 11. 3); Crispus, Crisp-inu-s, Crisp-ina, Crispinilla. 

skalp. 
scalp. — sealp-óre (-si) kratzen, schaben, graben, ein-graben, 

schneiden, Part. scalp-tu-s; scalp-tor m. Steinschneider, scalptor-iu-m 
n. Schneideinstrument, scalptu-ra f. das Schneiden, (concret) Schnitz- 
werk, (*scalpturä-re) scalpturä-tu-m n. Schnitz-werk, -arbeit; scalp- 
ru-m n. = scalptorium, Messer, Schneide, Demin. scalpel-lu-m (-s, 
m. Cels. 2. 10) chirurgisches Messer, Scalpell, Lanzette; (*scalprä-re) 
scalprü-(u-s mit scharfer Schneide versehen (Col); Desider. scalp- 
tür-ire kratzen (scalpurire Non. p. 171. 32), scapturi-g-0 (in-is) f. 
das Kratzen (Solin.) — (*scalp-a, as talp-a f. = σκάλ-ο-ψ 
pag. 1102 39), talp-inu-s maulwurfartig (Cassiod.). —'(sclap, slap, 
s-a-lap) salap-1-ta == κόλαφο-ς pag. 1102 (ῥώπισμα Gloss.), [k]alapa 
f. id. (?); (scolp, sclöp) sclöp-u-s, (verschärfte Ausspr.) scloppu-s, 
stloppu-s m. id. (Pers. 5. 16) 34). 

sculp. — sceulp-öre (si) —  γλύφω pag. 1104; Part. sculp- 
tu-s; sculp-li-li-s gehauen, geschnitzt; sculp-tor m. Stein-schneider, 
-hauer, Graveur, sculptüra f. das Hauen, Schneiden (in Holz, Metall, 
Stein), Seulptur; sculp-ön-eae f. eine Art Holzschuhe, sculponea- 
tu-s mit H. bekleidet. — eulp-a (titer colp-a) f. Verletzung, Fehler 
— Verschuldung, Schuld?5), culpä-re beschuldigen, tadeln, miss- 
billigen, culpa-tu-s tadelnswerth, verdorben, culpá-tor m. Beschul- 
diger (Paul. Pell. 102), culpa-ti-o(n) f. Beschuldigung (Gell.), eulpa- 
bili-s (Adv. -ter) = culpatus; Intens. culpi-tà-re hart tadeln (jusju- 
randum, Plaut. Cist. 2. 1. 19). 

II) skarbh!^. 
skarbh. | 
(scarbh, scarf, scrif, * sc-a-rif-u-s) se-a-rifa-re, scarif-ic-are (aus 

σκαριφάοµαι pag. 1102 herübergenommen), aufritzen, schröpfen®), 
scarifica-ti-o(n) f. das A., Sehr. — (scarf, scorf) seröf-a f. = 

Vanidek, etym. Wörterbuch. 10 
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yooup-a-g pag. 1103, Scrofa m. röm. Beiname, scrof-inu-s zur Sau 
geh.); scrofü-lae f. Scrofeln, Halsdrüsen. — seröb-i-s, scrob-s m. 
(f) Grube, Grab?®), Demin. scrobi-cü-lu-s m. — (scarbh, scrabh, 
scribh) SerIb-ére = γράφ-ω pag. 1102 (Perf. scrip-si, synk. scripsti 
Plaut. Asin. 4. 1. 57, scripstis Enn. ap. Non. p. 153. 28); Part. 
scrip-tu-s, als Subst. scrip-tu-m n. Geschriebenes, Linie, Schriftwerk, 
schriftliche Verordnung, Demin. scriptu-la n. Pl. Linien auf dem 
Brette (Ov. a. a. 3. 364), scrip-ti-li-s schreibbar; scrib-a m. Stadt- 
schreiber**), scrib-@-tu-s m. Schreiberamt (Cod. 7. 69. 4), scrip-tu-s 
(tis) m. id.; scrip-tor (tör-is) m. Schreiber, Schriftsteller, Verfasser, 
scriptór-iu-s zum Schreiben geh. (als Subst. n. Griffel Isid. 6. 9), 
scriptura f, Schreiben, Schrift, Schriftwerk; (publicist. Ausdruck) 
Weidegeld, scriptur-ariu-s zum W. geh. (scripturarius ager publicus 
appellatur, in quo ut pecora pascantur, cerium aes est, Fest. p. 333. 
16); scrip-ti-ö(n) f. Schreiben, schriftl. Darstellung, Schrift, Demin. 
scriptiun-cula f. (Salvian.), scription-ali-s zum Schreiben geh. (Marc. 
Cap.); Scrib-on-iu-s m. róm. Gentilname; Frequ. (*scrip-ta-re) scrip- 
ti-ta-re häufig schreiben; Desider. scriptürire Schreiblust haben 
(Sidon.). 

skalbh. 
(scalbh, calbh, clabh) glab. — (glab-ro) gläb-er (ra, ru-m) 

abgekratzt — glatt, kahl, unbehaart, Demin. glabel-lu-s; glabri-ta-s 
f. Glattheit, Kahlheit (Arnob.); glabrä-re glatt oder kahl machen 
(Col.); (*glabre-re) glabre-ia n. Pl. kahle Oerter (id.), glabre-sc-ére 
glatt oder kahl werden (id.); Glabr-i-ó(n) m. (Kahlkopf) Bein. in 
der gens Acjlia; glabr-aria Freundin glatter Sklaven und auch die 
Glattgeschorene, d. h. ihres Vermógens Beraubte (Mart. 4. 28: vae 
glabraria, vae tibi misella: nudam te statuet tuus Lupercus). 

glub (a zu u verdumpft). — glüb-ére (= γλύφ-ω) schälen, 
(neutr.) sich schälen; de- glubere aushülsen, abschälen, (übertr.) die 
Haut abziehen, schinden. — glü-ma f. Hülse, Schaale (der Früchte, 
bes. des Getreides, Varro r. r. 1. 48. 1); clumae (folliculi hordei, 
Paul. D. p. 55. 13). | 

1) Clemm St. II. 62f. — Corssen I. 546f. II. 154f. B. 32 f. 468. 
N. 178. — C. E. 143. 165. 264. 354. 627. — F. W. 205. 348. 358. 408. 
449. 497. 1082; F. Spr. 74f. 308. — Grassmann KZ. XII. 88 f. 93. 19). 
129. 24). 25). — Savelsberg KZ. XVI. 357 ff. [jedoch: sar, sarp schnei- 
den, c zu x = kar-p, σκ in σκορπίος u. a., eine Zwischenstufe des Laut- 
wandels| — Siegismund St. V. 1837 f. 149. 18). 214. — Walter KZ. XII. 
380 ff 401f. — 2) Vgl. Legerlotz KZ. VIII. 308. — 3) Vgl: Brugman St. 
IV. 110. 2). Siegismund St. V. 181. 118). — Anders F. W. 397. 1077: 
varp werfen; ibd. 631: varp flechten, knüpfen, weben. — 4) Zu ghar, 
garbh, grabh nehmen, empfangen: Gerlund KZ. X. 463. Grassmann KZ. 
XII. 93. 18). 108. 10). Legerlotz KZ. VII. 68. Zeyss KZ. XIX. 184. — 
0) C. E. 144. — Aehnlich Fritzsche St VI. 323: Κέ-κροψ, rad. καρπ 
(καρπός, κρώπ-ιο:ν, carp-ere), est Πυλύκαρπος, quod esse debet [ilius 
Eorystovíov (vgl noch Brugman St. VIT. 189). -— 6) Vgl. noch: Brugman 
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St. IV. 111. 114. Meister St. IV. 374. 15). Siegismund St. V. 182. 122). 
— Anders F. Spr. 90. 314: kvarp drehen. — 7) Anders Ahrens Jovs 
pg. 49: W. srav, sru. — Düntzer wieder KZ. XIII. 12. XVI. 29: «Ἔρεπ, 
6er: day der „schwankende“ Zweig; wohl von ῥόπαλον, ῥόπτρον, ῥάπις 
nieht zu trennen. — 8) C. E. 264: „wahrscheinlich, dass wir mit Kuhn 
(KZ. II. 129. IV. 22£) eine W. skarp anzunehmen haben, welche in 
der grükoital. Periode zu sarp, in der griech. zu «on herabsank und 
nicht unwahrscheinlich, dass auch καρπ-ο-ς, carpo durch Abfall des s 
daraus hervorgingen. Kuhn vergleicht l. c.: ahd. sarf, scarf, alts. scarp, 
ags. scearp, altnd. scarp. — Zu W. sar, sar-p schneiden jedoch: F. W. 
402. 494; F. Spr. 374. Savelsberg Ἱ. c. (Anm. 1). — Vgl. noch: Froehde 
KZ. XXII. 268. Miklosich Lex. pg. 877. — 9) Vgl. Anm. 8. — Anders 
B. Gl. 895a: cra coquere; fortasse xagzog. — Aehnlich M. Müller KZ. 
XVHL 211 und Sch. W. s. v.: κάρφω (Skr. οἱ kochen, backen), καρπός 
die gekochte, reife Frucht, vgl. poma matura et cocta Cic. Cat. m. 19. 71. 
-— F. W. 348 und Spr. 75 stellt eine europ. Wurzel karp, krasp raffen, 
rupfen, rümpfen auf (ags. hearí-est Erndte, Herbst, ahd. hrimf-an zu- 
sammenziehen, runzeln, lit. krup-teréti zusammenschaudern u. 8. w.) — 
10) Vgl. noch: Froehde KZ. XIV. 158. Lottner KZ. VII. 177. 104). Zeyss 
KZ. XIX. 181. — 11) Anders C. E. 168: σκυλ (σκύλλω), axoA (σκολυθρὀς, 
κόλος, κολού-ω) und mit π weitergebildet: σκολύπ-τ-ω, σκόλοψφ (9). — 
19) C. V. I, 237. 8) setzt φ als auslaut. Wurzelconsonanten an. — Düntzer 
KZ. XIV. 16: W. kal stossen. — Walter KZ. l. c. (Anm. 1): κολ-ά-π-τ-ω. 
— 13) Vgl. Savelsberg KZ. l. c. (Anm. 1). — Stein ad Her. 4. 69: σίλφιο», 
laserpitium beschreibt Theophrast. (h. pl. 6. 3) als eine dem ναρθηξ ühn- 
liche, wildwachsende Pflanze von vielen und dicken Wurzeln, jührlich 
sich erneuerndem starken essbaren Stiele und eppichartigen Blüttern, die 
für Schafe ein purgirendes, ungemein nührendes und dem Fleische vorzüg- 
lichen Wohlgeschmack verleihendes Futter abgeben. Besonders war der 
aus Wurzel und Stiel gewonnene Saft (0xog, laser) berühmt, der, als 
Heilmittel und Gewürz allgemein hochgeschützt, den eintrüglichsten und 
namhaftesten Ausfuhrartikel des Landes bildete. Unter den Römern 
nahm die Menge der Pflanze durch übermässigen Verbrauch so ab, dass 
sie schon unter Nero eine Seltenheit war. Jetzt findet sie sich wieder 
häufig, von den Arabern drias genannt. — Hehn p. 168: von den Rö- 
mern «818 Asien bezogen, wahrscheinlich ferula asa foetida, deren Bei- 
mischung die verschlemmte Zunge vornehmer Wüstlinge fremdartig reizte. 
-— 14) Corssen J. 129. 146. 161. 383. 455 f, 547. 799. N. 178f. 194. — 
C. E. 177 ff. 693. — F. W. 358. 449; F. Spr. 236. 320. — Grassmann 
l. c. (Anm. 1). — 15) F. W. 498: grükoital. skri1f ritzen, zeichnen, aus 
skarp. — C. E. 522. 719 ff.: σκαρ-ῖ-φο-ςᾳ. Aehnlich Walter 1. c. (Anm. 12). 
— Brugman St. VII. 339: W. skar knappern, knuspern, nagen. qo der 
Rest eines oz, ox? — 16) B. Gl. 149b: garbh hiare, aperire, expandere, 
os diducere, oscitare. — Corssen und Curtius l. c. (Anm. 14): Grundform 
skrabh. — F. W. 358. 419: grap kerben, einschneiden, hóhlen, glätten; 
dagegen Spr. 820: grabh id. — Grassmann KZ. XII. 98. 19) vermuthet 
Zusammenhang mit χράω, χρίµπτω. — Lottner KZ. VII. 173. 40) und 
L. Meyer KZ. VII. 16: grabh greifen, got. graipan, graban. — Die For- 
men des Verbums siehe C. V. I. 87. 93. 96. 206. 381. 7). II. 199. 231. 2). 
240. 325 f. 385. — Die dialekt. Formen zu γροφ = γραφ (ἀπεπιγρόφως, 
γρόφων, γροφευς u. 8. w.) siehe Meister St. IV. 375. — 17) F. W. 498: 
europäische Grundform krompa, kromfa. — Lottner KZ. ΥΠ. 177. 100) 
== Skr. garbha, uterus, proles. — 18) L. Meyer KZ. VI. 870: „entlehnt“. 
— 19) Vgl. Bugge KZ. XX. 18. — 20) Nipperdey ad. Ἱ. ο.: „die Bedeu- 
tung ist unklar. Es kann mit sirpare flechten u. s. w. zusammenhüngen. 
Als wirklicher Name kommt es nicht vor“. — 21) Vgl. Anm. 8. — Klotz 

70* 
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W. s. v.: eines Stammes mit κάρφω, ἁρπαξζω [2], vgl. καρπός, rupf- und 
zupfweise etwas berühren, meist um es hinwegzunehmen, zupfen, rupfen, 
pflücken". — 22) F. W. 348, Spr. 75. — Anders Brugman St. ΤΗ. 343. 
41): W. skar springen, sich hin und her bewegen u. s. w.(?) Dann ap 
statt sk (skar-sk). — Klotz W. s. v.: stammverwandt mit criso, crista, 
erinis, cresco (s. Döderlein 3 pe: 12). — 23) Vgl. Corssen I. 178. N. 121. 
und C. E. 166. 689. — Walter KZ. XII. 409: wahrscheinlich reduplicierte 
Form. — Zeyss KZ. XIX. 181f.: W. tal (tollere, latum), tal-pa „das er- 
hebende, Erhöhungen machende Thier". — 24) F. W. 497. 1082. — Be- 
züglich alapa beistimmend Corssen B. 1. Dagegen zweifelnd N. 83 (mög- 
lich mit intens. d *«-xlarn, a-lapa, vgl. ahd. lofa flache Hand). — Pauli 
KZ. XVIII. 7 hält scloppus, stloppus für Schallnachahmung „klatsch“. — 
26) Corssen II. 154 f. (älter colpa und spütlat. calp-a-cione); dem ahd. 
skal-m „Gebrechen, Fehler“ am nächsten. — Anders: a) Benary röm. 
Lautl. p. 13: Skr. skhal errare, peccare == scel-us, Schuld. b) F. W. 39. 
1059: karp helfen; culp-a Veranlassung eines Schadens = Schuld. c) Pott 
E. F. I. pg. 257: Skr. Πρ fieri (= kar-p) „das Betheiligtsein bei etwas 
Geschehenem, ohne dass es gerade ein tadelnswürdiges zu sein brauchte“ 
(Beistimmend Zeyss KZ. XIX. 176). d) Klotz W. s. v., „verwandt mit 
scelus von cellere stossen (Döderlein Synonym. II. pg. 151); scelus setzt 
eine absichtliche Verletzung Anderer voraus, culpa umfasst auch die 
Fehler der Klugheit, während peccatum u. &. W. überhaupt strafwürdige 
Handlungen bezeichnen“. — 26) Vgl. G. Meyer St. V. 54. — 27) Ueber 
die männlichen Appellativa auf a vgl. Angermann St. V. 885. 

SKARBH tönen. — Skr. Galbh (unbelegt), Karbh-an f. 
Freudengeschrei (PW. II. 973, VII. 109). 

εκέρβ-ο-λο-ς schmähend, scheltend, lästernd (λοίδορος, ἁπατέων 
Hes.); (σκερβολ-]ω) σκερβόλλω (σκερβολέω», κερβολέω Hes.) schmühen, 
schelten, lästern (nur σκέρβολλε Arist. Equ. 821). — εκέρ-α-φ-ος, 
att. εχέρ-, auch κέρ-α-φ-ος, n. Geschrei, Geschimpf (λοιδορία, βλα- 
σφηµία Gramm.). — κρέ-μ-β-α-λο-ν n. Rassel, Klapper, Castagnette, 
κρεµβαλ-ίζω., κρεμβαλ-ιάζω rasseln, klappern, κρεμβαλια-σ-τύ-ς f. das 
Klappern mit Castagnetten, (dah. überhaupt) Tanz (nur h. Ap. 162); 
κραµβ-αλ-έο-ς hell, laut, κραμβαλ-ίζω hell, laut lachen (Hes.). 

F. W. 205. Derselbe vergleicht: crep-are, crep-itu-s, crep-und-ia 
(vgl. pag. 168); lit. kalb-éti reden, ap-skelb-ti anschwürzen, Κε]. skrip-a& 
strepere; altnd. skrap-a rauschen, knarren u. s. w. — Siegismund St. V. 
188. 10): σκερβ-αλλω [Bergk und Kock Ἱ. c. lesen σχέρβολλε], σχέραφ-ος 
et κρέµβ-αλον si recte Fickius cum lat. crepare composuit, ego tamen in 
{ές primarium litterarum ordinem agnoscere ac formis κρέμβαλον et cre- 
nare liquidam metathess anticipatam tribuere malim. — Zum Wechsel von 
vx, oz vgl. noch C. E. 494. — Anders: a) Corssen B. 453: σκερ-βολέω 
werfe Koth — schimpfe, schelte, schmühe; vgl. mit Schmutz bewerfen. 
b) Kuhn KZ. IV. 18: εἰς oder ἐς + x5e + βαλλω. c) Walter KZ. XII. 
402: skarp schneiden, vielleicht σκέρβ-οἷος u. s. w. 

skarsa quer, verquer (europäisch). 
(καρσο) κάρς-ιο-ς schräg, schief (πλάγιος Hes.) in: ἔγ-κάρσιο-ς, 
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éni-xdoci0-c (Od. 9. 70, Her. 1. 180 u. a.). — (καρσ, κρασ) yodo-wv' 
µωρός, ἀνούστατος Hes.- 

cerr-ö(n) altl., gerr-o(n) m. Querkopf, Possenreisser; (* cerri- 
re) cerrö-tu-s verrückt, wahnsinnig, Demin. cerritü-lu-s etwas v. w.; 
cerrae, gerrae f. Pl. Lappalien, Possen. — cerru-s f. Zerr- oder 
Zirn-eiche, cerr-eu-s, inu-s von der Z. 

F. W. 349. 437. F. Spr. 71. 307; KZ. XVIII. 415. 1); Or. und Occ. 
II. 295. Ders. vergleicht: lit. skersa-s quer, Κε]. érésu (Prüp.) durch-hin 
== preuss. kirsa, kirscha über (vgl. noch kroat. Criz, kleinruss. keres, 
cerez). — Düntzer KZ. XIII. 8: eine sichere Herleitung ist noch nicht ge- 
funden; etwa kar schneiden „das Krumme als ein Durchschneiden des 
Geraden gedacht‘‘ [allzu subtil. Kann das Gerade auch nicht das Krumme 
durchschneiden?]. — G. Meyer KZ. XXII. 484: scheint zu kar (krumm 
sein) xvorog und seiner Sippe zu gehören. — Siegismund St. V. 150. 16): 
kars (unde κόρση). — Sonne KZ. X. 103. 2): skar, kar scheeren, karsa 
(Skr. cirsha) Kopf nach dem Haarwuchs als der Schur benannt, wahr- 
scheinlich *cersitus, cerritus „kopfsüchtig‘‘ [was soll man damit ver- 
stehen?]. — Gegen die Verbindung mit κόρση vgl Düntzer und Meyer 
l. e. — Doch deuten ἐπικάρσιος (ni xag Il. 16. 892) — kopfüber, auf 
den Kopf, vornüber geneigt: Pape, Schenkl, Seiler s. v., Ameis-Hentze ad 
Od. Ι. ο. 

ΚΑΙ, glühen; dörren, trocknen. — Vgl. Skr. kalmalí 
vielleicht Glanz (etwa der Sterne) [nur Atharvavedasamhitä 15. 
12. 1], kalmalika n. Funkeln, Leuchten, Brennen (Rgveda 2. 33. 8). 
PW. II. 177. 

skal. 
CK€À. — (oxel-jw) εκέλ-λω, σκελ-έ-ων dörren, trocknen, aus- 

trocknen!) (Fut. σκελῶ, σκελοῦνται σκελετασθήσονται Hes, Aor. 
ἔ-σκηλ-α [vgl. uéAet, µέ-μηλ-ει dor. μέμαλε]., Opt. σκήλεις Il. 23. 191; 
spät. Fut. σκλή-σο-μαι, Aor. ἔ-σκλη-ν, ἆπο-σκλῆ-ναι, ἀἆπο-σκλα-ίην 
-σκλε-ίη, Perf. ἔ-δκλη-κα, Part. ἐδκληῶτες ΑΡ. Rh. 2. 593): σκελ-ε- 
τό-ς ausgetrocknet, ausgedörrt, (daher) trocken, dürr, mager (τὸ 
oxelerov, erg. σώμα, Mumie, Skelet), σκελετ-εύ-ω trocknen, dörren, 
zur Mumie machen, oxsAere(.)-/a f. Trockenheit, Magerkeit (Med.), 
σκελέτευ-μα(τ) n. das Ausgedorrte, Abgemagerte, σκελετ-ὤδης mumien- 
artig. — ἀ-εκελ-ής (d proth. oder präpos. — ave, &v) ausgetrocknet, 
vertrocknet, abgezehrt, erschöpft, kraftlos (Od. 10. 463 ἀσκελέες, 
dazu Schol B. Q. ἄγαν κατεσκληκότες καὶ κεκµηκότες, σκληροί, ἔσκε- 
λετευµένοι καὶ νενεκρωµένοι καὶ ψυχικῆς ἰσχύος ἐστερημένοι) hart, 
fest, starr, unerbittlich, beharrlich, beständig (nur im Neutr. ἀσκε- 
λές als Adv. Od. 1. 68: ἀσκελὲς alei Κύκλωπος πεχόλωται, dazu E. M. 
ἀδιαλείπτως καὶ ἄγαν opodens; Od. 4. 543: µηκέτι, ’Arpkog wif, 
πολὺν χρόνον ἀσκελὲς οὕτως xAci’, dazu Schol. E.: ἀμετακινήτως, ἆμετα- 
µελήτως, ἀμετατρέπτως, ἀδιαλείπτως καὶ συνεχῶς), Adv. ἀσκελέως (del 
µενεαίνειν Tl. 19. 68, dazu Schol B. ἀντὶ τοῦ ἄγαν σκληρῶς) 
[ausser den hier angeführten Stellen nur noch Nik. Th. 27813): 
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περι-σχελής ringsum sehr dürr, hart, spröde (Soph. Ant. 475), sehr 
hartnäckig, eigensinnig (Soph. Ai. 635). — εκλη-ρό-ς, dor. σκλα- 
00-9, dürr, trocken, spı%öd, hart, mager, (von der Stimme) dumpf, 
heiser, rauh, hohl; (übertr.) hart, starr, unbeugsam, oxAng0-rn-s 
(τητ-ος) f. Dürre, Härte, Starrheit u. s. w.; oxing-ie f. id. (Plut., 
Clem. Al.), σκληριά-ω hart sein, σκληρία-σι-ς f. das Hart-sein, -werden 
(Sp.); σκληρό-ω hart machen, abhärten (Sp.), oxirgo-uo(r) n. Ver- 
härtung (Med.); σκληρ-ύνω  σκληρόω (Sp.), σκληρυν-τ-ικό-ς ver- 
härtend (Med.), σκλήρυ-σ-μα(τ) n. = oxAnewue (Hippokr.); σκληρο- 
ειδής, σκληρώδης von harter Art. 

kal. 
(*cäl-u-s) cAl®-re (cal-ui, -i-turus) warm, heiss sein, glühen; 

(übertr.) hitzig betrieben werden, im Gange sein*); Inchoat. calc- 
sc-ere; cale-facere warm u. s. w. machen, erwärmen, erhitzen°); 
Intens. und Frequ. calefac-tà-re; cál-or (or-is) m. Wärme, Hitze, 
Gluth, (*calör-u-s, ἄ-γο) calorü-tu-s hitzig, feurig (App., Fulg.); 
cüli-du-s (Adv. -de) warm, heiss, hitzig; (übertr.) feurig, heftig, 
ungestüm; Calid-u-s, -iu-s röm. Bein.; caldu-s = calidus (Nbf.); 
Cald-iu-s m. der warme Getrünke liebt (verstümmelt aus Claudius, 
wegen des Kaisers Tiberius Trunksucht, Suet. Tib. 42); cald-or 
(ör-is) m. = calor (Varro, Gell., Arnob.), cald-äriu-s zur W. u. 8. w. 
geh., als Subst. -ària f., -Ariu-m n. Warmzelle, Warmbad, caldarió- 
lu-m n. kleines Würmgefüss (Schol. Juven. 5. 47); (*calda-re) calda. 
meniu-m n. warmer Umschlag (Mare. Emp.). 

F. W. 504. — 1) Anders Walter KZ. XII. 380: skarp, skrap schrumpfen, 
W. skal, skla in σκέλλω, σκληρός ist vielleicht das Prototyp dazu. — 
2) Vgl. C. V. I. 301. 13). IL. 859 und Siegismund St. V. 200. 17). — 
3) Vgl. Clemm St. VIIL 46 f. — « intens. und σκέλλω: Seiler und Schenkl 
W. s, v. (dieser mit?). — Ganz anders Eichhoff Mus. des Rhein.- Westph. 
Schulm. Ver. IV. 3 pg. 262 ff: & priv. + σκέλος = ohne Schenkel d. h. 
kraftlos. — 4) Anders: a) Fritzsche St. VI. 385: ka brennen, ca-l(?) 
b) M. Müller KZ. XVIII. 211: Skr. era calere. — Lottner KZ. VII. 180. 23) 
vergleicht lit. sziltas, szylu incalesco. — 5) Vgl. Corssen II. 514. 886 f. 

SKAY schauen, gewahr werden, vernehmen; (grükoital. 
auch) bürgen. — Skr. à- ku beabsichtigen; kav-’ sinnig, verstündig, 
klug, weise; Denker, Weiser, kluger Mann, Dichter (PW. II. 182. 
377); Zend: kav-an, kav-i Weiser, König. 

skav. 

«ΚΟΕ. — (σκοι-ο) θυο-εκό-ο-ς (abgeschwücht Θνη-κόος Inscr.) 
m. Opferschauer [der nachsieht, ob die von ihm auf den Altar 
oder auf die Kohlen einer Räucherpfanne gelegten Specereien gut 
brennen; er betet bei den Opfern, auch wohl bei den Weinspenden, 
daher sein Sitz beim Mischkruge. Ameis-Hentze ad Od. 21. 145] '); 
πυρ-κόο-ς das Opferfeuer betrachtend und daraus weissagend 
(von den Delphiern gebraucht). 
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kof. — (#x0F-o, Part. [xo.F-o-vr, κω-ο-ντ] κο-ω-ντ): Ani-xowv 
hostem cavens (Il. 5. 534) ein Troer; Anuo-xowv (populo consulens) 
m. unehelicher Sohn des Priamos, von Odysseus erlegt (Il. 4. 499); 
Evov-xoov late providens = Evovutóov (Qu. Sm. 18. 210); Ίππο- 
κόων (Rossepfleger) Verwandter und Kampfgenosse des thrakischen 
Königs Rhesos (Il. 10. 518); 4αο-κόων = 4ημοκόων (vgl. pag. 842) 
Sohn des Porthaon, Argonaut; Priester deg Poseidon in Troia; 
(κόων =) -κῶν in: ἆμνο-κῶν (auvo = a,Fı-vo ovilis) schafsinnig 
(Ar. Equ. 264, dazu Schol. προβατώδης, μῶρος καὶ εὐήθης). -- Fem. 
(xoKovr-ja, κοονσα, xcovca, xomvoa) xÓuca: «4αο-κόωσα Ge- 
malin des Aphareus, Mutter des Lynkeus und Idas (Theokr. 22. 
206)?). — (zu *x0F-w ferner) Aor. ἔ-κο-μεν (εἴδομεν, εὕρομεν, ἠσθόμεθα 
Hes.); Perf. κέ-κο-κε-ν (Eyvoxev .Hes.); κο-θ-εῖ (αἰσθάνεται, vost 
Hes.) — (xofo) xoé-w hören, merken (xod Epich. ap. Ath. 6. 236 b, 
ἐ-κόή-σε Kall. Frg. 53); xod-w id. (Lex.). xoà ἀκούει, πείθεται. 
κοάσαι αἰσθέσθαι. ἐκοάθη ἐπενοήθη, ἐφωραθη (Hes.). παρα-κοᾶν' 
παραφρονεῖν (Phot.)?). — (Nominalstamm κοὐα): εὖρυ-κόα-ς' µέγα 
ἰσχύων (Hes.), κοίη-ς ξερεύς (Hes.)*), κοιά-ο-μαι Γεράομαι (id.). — 
(κού-νο; κού-νέ-ω) Kov-ve-w == κοέω (Aesch. Suppl. 119. 164. 
174D.), κονέω (Hes., Ausfall des J). 

ἀ-κοξ: (ἀ-κοι-ω) ἁ-κού-ω vernehmen, hören, erfahren; anhören, 
zuhören, gehorchen; Präs. oft: gehört haben — wissen?) (Imperf. 
ᾖκου-ο-ν Hom. nur Il. 11. 768, sonst ἄκουον, Fut. αἆ-κού-σο-μαι, 
spät. -σω, Aor. ἤκου-σα, Hom. häufiger ἄκουσα, Perf. ἀκ-ήκοί(.)-α, 
ἄκου-κα dor., ἤκου-κα Plut., Plusqu. 7x-nx0(F)-eıv, seltener ἀκ-ηκό-ειν, 
Perf. Pass. ἤκου-σ-μαι nur Sp., Aor. Pass. ἠκού-σ-θη-ν, Fut. Pass. 
ἀκου-σ-θή-σο-μαι) 9); Verbaladj ἆ-κου-σ-τό-ς hörbar, dxovor-ixo-g 
das Gehör betreffend, gern hörend, ἄκουστ-έο-ν man muss hören, 
gehorchen; νήκουστο-ς ungehört, unbekannt (Arat. 173), νηκουστέ-ω 
nicht hören, nicht gehorchen (nur νηκούστησε θεᾶς Il. 20. 14). — 
(ἀκος-η) ἀκου-ή, ἀἆκου-ά ep. &ol, ἀκο-ή att., f. das Hören, das 
Gehörte, die Kunde, axova-fo-ucı Intens. gern hören, lauschen 
(nur ἀκουάξεσθον Il. 4. 343, ἀκουάξωνται Od. 9. 7, ἀχουάζεσθε Od. 
13. 9; activ nur ἀκουάζοντα h. Merc. 423; sonst nicht vorkommend); 
ἀκόη-σι-ς f. das Gehörte (Hippokr.); ἆκου-σ-τή-ς m. Zuhörer (Sp.), 
ἄκου-σι-ς f. das Hören (Sp.), ἀκούσι-μο-ς hörbar (Soph. frg. 823); 
ἄκου-σ-μα(τ) n. das Gehörte, Demin. ἀκουσμάτ-ιο-ν n. kleine Er- 
z&hlung (Luc. Phil), &xovouer-:xó-g; m. Zuhörer (Iambl); Desid. 
ἀκουσεί-ω (Soph. frg. 820); (*exovo-vía-g) ἀκουστιᾶν ἀπουστικῶς 
ἔχειν (Hes.); ἆκου-τ-ίζω hören lassen (LXX; ἀπουτίσαι' διδάξαι 
B. A. 366). ; 

Bürgen. — (*xoF-o-v) κοῦ-ο-ν, KW-0-v, κώ-ῖο-ν, n. Pfand; 
κουᾶ-ζω, κωά-ζω, κωά-ω verpfänden; xàe«' ἐνέχυρα. xocfuv' ἑνε- 
χυράξειν. κωαθείς' ἐνεχυριασθείς. nova’ ἐνέχυρα. κουάσαι' ἐνεχυριά- 
σαι (Hes.)*). ’ 
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kav. 
(cäv-u-s) Cavö-re (Perf. cav-i) schauen = sich in Acht nehmen, 

sich hüten, vorsehen; (speciell) Sorge tragen, feststellen, sicher- 
stellen, anordnen; Sicherheit gewähren, Gewähr leisten, einstehen; 
Part. cau-tu-s (als Adj.) sichergestellt, gesichert; vorsichtig, behut- 
sam; Adv. cau-te, -ti-m; cau-ti-o(n) f. Vorsicht, Vorsichtsmaassregel, 
Sicherstellung, Gewährleistung, Caution, caution-ali-s zur Caution 
geh. (Dig.), cau-tor (tör-is) m. der sich sicher Stellende; Gewähr- 
leister; caut-ela f. = cautio (App., Dig.). — (St. *cáv-es Behütung, 
Obhut: *cav-es-ta, *cau-s-ta) cau-s-sa (so zu Cicero's Zeit und noch 
später fast regelm.), causa f. die gehütete, gesicherte, vertheidigte 
Sache, (namentlich vor Gericht:) Rechtsfall, Sachlage, Verhältniss, 
Angelegenheit; Ursache, Grund, Veranlassung, Schuld?) (Abl. causa 
aus dem Grunde; dann mit folg. Gen.: zu dem Zwecke), Demin. 
causti-la f.; caus-ali-s die Ursache enthaltend, caus-äriu-s (techn. milit. 
Ausdruck) aus Krankheitsursachen frei, dienstunfühig; cawsa-ri 
Gründe für oder wider sich vorbringen, als Grund vorbringen, vor- 
schützen, causa-ti-o(n) f. das Vorgeben als Grund, Vorschützen, Vor- 
wand, causa-(-ivu-s die Rechtssache feststellend; in Comp. -cusa-re: 
ac-cusare anschuldigen, anklagen (accusa-t-tvu-s eine Anklage be- 
wirkend; grammat.: Accusativ), in-cusare id., ex-cusare entschuldigen, 
re-cusare zurückweisen, verweigern, Einsprache thun. — (*cov-i-ra) 
(alt. co-i-ra, coe-ra, dann) cü-Ta f. Sorgfalt, Bemühung, Verwaltung; 
Sorge, Besorgniss, Kummer”); cura-re (altl. coiravit C. I. L. 1166, 
coeravit ibd. 801, couraverunt ibd. 1419, vgl. Cic. de leg. 3. 4: 
ast quid erit, quod. extra magistratus coeratori oesus sit, qui cocrel, 
populus creato eique jus coerandi dato) Sorge tragen, sorgen, be- . 
sorgen, sich kümmern, Part. (als Adj.) curatu-s mit Sorgfalt voll- 
zogen, sorgfältig; curä-tor (altl. coerator) (tör-is) m. Besorger, Auf- 
seher, (jurid.) Vormund, Curator, curator-iu-s zur Beaufsichtigung 
geh. (Or. inser.), curator-ic-iu-s zum Aufseher geh. (Cod.); curàa-tura 
f. Pflege, Wartung (Ter. Eum. 2. 3. 24); curä-bili-s werth der 
Sorge, S. erregend; Frequ. curi-tü-re (App.); euxr-iu-e-emmersoll 

De: ; curi-osu-s (Adv. -ose) sorgfältig, forschend, 
wissbegierig, neugierig, Demin. curiosü-lu-s etwas sorgfältig (App.), 
curiosi-la-s f. Wissbegierde, Neugierde; curi-ö(n) m. von Sorge ab- 
gezehrt (Plaut. Aul. 3. 6. 27); incür-ia f. Sorglosigkeit, Vernach- 
lässigung,, incuri-ösu-s sorglos, nachlässig; se-curu-s (Adv. e) ohne 
Sorge, sorgen-frei, -los, unbekümmert; keine Besorgniss erregend, 
sicher, gefahrlos; securi-ta-s f. Sorglosigkeit, Kummerlosigkeit, Ge- 
fahrlosigkeit, Sicherheit. 

Brugman St. IV. 164. 38). — Corsen I. 353 ff. B. 444f. — C. E. 
97. 151. 555; KZ. IV. 238 £.; St. VII. 892, -- Ebel KZ. IV. 157 f. 448. — 
F. W. 207. 408. 438; F. Spr. 380. — Pott KZ. VIII. 429 f. — Schweizer- 
Silller KZ. IIL 373. 438 f. XI. 77. 299. — C. E. l. c.: „urspr. indogerm. 
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Wurzel skav; dagegen Corssen und Fick Ἱ. c.: sku. — 1) Vgl.: G. Meyer 
St. V. 92. 94. Sch. W. und S. W. s. v. — 2) Vgl. G. Meyer St. V. 258 
und Mangold St. VI. 201. 5). — Anders S. W. s. v.: Ininoov aus zinixov 
statt Anınaov, von δηίς = δαῖς und *x«o = κτείνω, in der Schlacht 
tödtend; jedoch: Ἱπποκόων = Rosskenner (κοεῖν = νοεῖν). — 3) Vgl. 
C. V. I. 342. 375. Ders. vergleicht: cav-eo, goth. ws-skav-jan, Κε]. cuvaja 
servo, ahd. scawon, lit. kavó-ju hüte, bewahre. — Anders Buttmann Lex. 
IL? pg. 286: *»xvosiv, vosiv, xosiv, kennen, engl. know. — 4) Anders 
Pape W. s. v.: κοίης ein Priester in den samothrakischen Mysterien, ein 
fremdes Wort, wahrsch. aus dem hebräischen cohen. — 5) C. E. 151: 
„währscheinlich‘; ders. KZ. III. 77: „noch räthselhaft“, KZ.1. c.: „über 
die Natur des «, das entweder wie in ὠσκαίρω, ἄσταχυς rein prosthetisch 
ist oder etwa den Rest der alten Präpos. @ enthält, wage ich nichts zu 
entscheiden“. — Anders: a) Delbrück KZ. XVI. 271: zu goth. hausjan 
hören. Ebenso L. Meyer KZ. VI. 318 (W. eru). b) Savelsberg KZ. XXI. 
199: W. ak scharf sein, der Begriff der Schärfe auf's Gehör angewandt; 
St. ὦκ-οι (vgl. óg-09-0, uol-o9-o, κολ-ού-ω). -- Windisch KZ. XXI. 429 
vergleicht noch corn. scouarn (auris), scouarnoc (lepus, nach seinen Ohren). 
— 6) C. V. L 363. II. 54. 211. 268. 385. — 7) F. W. 1. c.: „oder zu γύα 
= £y-yva Bürgschaft?“ — 8) Ganz anders a) Baudry, gramm. comparée 
1. 1868 pg. 42: cud hauen, schmieden. Dagegen mit Recht Schweizer- 
Sidler KZ. XVIII. 287: „wird wenige befriedigen“. b) Klotz W. s. v.: 
stammverwandt mit αὐτία, viell. verm. eine Uebergangsform wie αἶσα. — 
9) Ebel KZ. 1. ο. — Anders Klotz W. s. v.: von quaero; das Suchen nach 
Etwas, das Sichbemühen. 

1) SKI sammeln, schichten. — Skr. Ki 1) aneinander- 
reihen, schichten, aufbauen, 2) sammeln, einsammeln, 3) bedecken 
(PW. II. 997). 

kt-uv (ον-ος) f., auch m., Säule, Pfeiler (ursprünglich aus Holz 

geschichtet), Demin. κιόν-ιο-ν n., πιον-ί-ς (íó-og) f., xıov-loxo-g m. 
kleine Säule, Spindel, Zäpfchen im Schlunde, xiov-:xó-g zur S. geh., 
[zu Züpfchenkrankheiten geneigt, Galen.], κιον-η-δόν nach Süulenart 
(B. A. p. 787. 24), κιονο-ειδής säulenartig. 

F. W. 206; derselbe vergleicht: kaja m. aufgeschichtetes Holz, Auf- 
wurf von Erde, Wall, Kajana n. das Schichten des Holzstosses, das auf- 
geschichtete Holz u. s. w. (PW. II. 952). — Sonst wurde Nichts gefunden. 

, 2) SKI scheinen, wahrnehmen, beachten. — Skr. ki, 
ki-t, ki-n-t, wahrnehmen, bemerken; sich wahrnehmen lassen, 
erscheinen u. 8. w. (PW. 1002. 1009. 1026). — EuropSisch skint, 
nit. 

skint = cmıvd. — «πινθ-ήρ (-ἤρ-ος) m. Funke (Il. 4. 77 
und Sp.)!), σπινθηρ-ίζω Funken von sich geben, sprühen (Pherekr., 
Plut.), σπινθηρ-ακ-ίζω id. (Niket.); σπινθαρ-ἰ-ς ({δ-ος) f. — σπινθήρ 
(h. Ap. 442), σπινθάρ-ιξ (ιγ-ος) f. id. (Ap. Rh. 4. 1544). 

skint, knit. — (*scint-er-la, * scint-el-la) seint-il-la f. Funke), 
Demin. scintillit-la; scintillà-re funkeln, flimmern, scintilla-ti-o(n) f. 
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das F. — (*spint-er-no-ic) spint-ur-n-ix (ic-is) f. ein unbekannter 
Vogel (Plin. 10. 13. 17; vgl. spintyrnix est avis genus lurpis figu- 
rae. „Occursatrix artificum, perdita spinturnix.“ Ea Gracce dicitur, 
ul ait Santra, σπινθαρίς. Fest. p. 330. 34); Demin. spinturnic-iu-m 
n. ein kleiner Unglücksvogel (Plaut. mil. 4. 1. 42) 3). — (*cnit-ere) 
nít-ére glünzen, gleissen, blinken; (übertr.) blühen, reichlich vor- 
handen sein?), Part. nife-ns glünzend u. s. w. (Adv. -ter); niti-du-s 
(Adv. -de) glünzend u. s. w., nett, zierlich, nitidi-ta-s f. Glanz, Schön- 
heit (Acc. ap. Non. p. 143. 29), nitidä-re glänzend u. s. w. machen; 
Demin. nitidü-lu-s etwas geputzt (Sulpic.), nifidius-culu-s ziemlich 
glänzend (Plaut. Ps. 1. 2. 84); nit-or (ör-is) m. Glanz, Schimmer, 
Schmuck, Schönheit, Lebhaftigkeit der Darstellung, nil-ela f. id. 
(Solin. Catull); Inchoat. nite-sc-&re (nit-ui) zu glänzen u.s. w. be- 
ginnen; nife-facere glänzend machen (Gell.). 

F. W. 206; F. Spr. 86. 312; KZ. XXI. 2 [jedoch F. W. 415: Grund- 
form scheint spand, ähnlich F. Spr. 888: spand glänzen]. — 1) Zur Form 
vgl.: Benfey Or. und Occ. I. pg. 200. C. E. 495. 686; KZ. Ill. 413. Kuhn 
KZ. IV. 35. — Bugge KZ. XX. 39 erinnert an lett. spidelet, lit. spindeti 
schimmern, flimmern, blinken. — Anders: a) B. Gl. 143b: Cid scindere, 
fortasse etiam σπιν θήρ, sicul scintilla notione scindendi nititur. b) L. Meyer 
KZ.. VIII. 274: W. spar: σπείρω, spargo, vielleicht σπινθηήρ, worin das 
r der Wurzel verloren ging. — 2) Sonne KZ. XV. 879: „= scinturnix 
in der Bedeutung des fliegenden Funkens oder funkenförmigen Vogels; 
was Wunder also, wenn der Blitzname einem bestimmten Vogel sich 
nicht fügen wollte. Aber ein schreckhafter Vogel musste es wohl sein, 
daher die turpis figura". — Förstemann KZ. III. 54. 5) vermuthet Ent- 
lehnung des nhd. spint (eine Spechtart, die sich in Deutschland ziem- 
lich selten, am Mittelmeer häufiger findet) — 3) Anders Döderlein 6. 
236: Intrans. von φίζειν benetzen, waschen, aufputzen. 

1) SKU decken, bergen. — Skr. sku bedecken, über- 
schütten (PW. VII. 1243). — Nebenform zu 1) ska (pag. 1054). 

sku. 
CKU. — εκῦ-τ-ος n. Haut (die deckende), Leder (die ab- 

abgezogene, gegerbte) (Hom. nur Od. 14. 34), Demin, oxvr-i-g 
(έδ-ος) f. (D. L. 4. 56), σκυτ-άριο-ν n. (Anaxilas); σκύτ-ινο-ς ledern; 
0xvr-0-o mit Leder überziehen (ἐ-σκυτω-μέναι µάχαιραι Pol. 10. 
20. 3); σκυτ-ώδης lederartig; σκῦτ-εύ-ς m. Lederarbeiter, Schuster, 
σχυτ-εύ-ω Schuster sein, oxvrsv-ci-g f. das Schustern, oxvre(F)-io-v 
n. Schusterwerkstätte; oxur-&io-s, -:x0-g vom Sch., zum Sch. geh. 
— εκῦ-λο-ν n. Rüstung (die deckende), speciell: die dem ge- 
tódteten Feinde abgezogene Rüstung, spolium, überhaupt: Kriegs- 
beute!); σκυλ-εύ-ω dem getódt. Feinde die R. abziehen, plündern, 
berauben, spoliare, σκυλευ-τή-ς m. Plünderer (Sp.) (fem. σκυλήτρια 
Lykophr. 853), σκύλευ-σι-ς, σκυλε(.Γ)-ία f. Plünderung (Sp.), cxv- 
λευ-μα(τ) n. das Erbeutete, der Raub. — (sxv-io) «ὐ-λο-ν n. = 
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σκῦλο-ν; CUAA-W (vgl. skarp, sarp, ἅρπ-η pag. 1101) = σκυλεύω; 
(überhaupt) weg-, herunter-, heraus-nehmen (in der Il. häufig, Od. 
gar nicht; Homer: Impf. 3. Sg. &-ovla, σύλα, Du. συλή-την ll. 
13. 202, iter. [mit Verlust des einen Vocals] σύλασκε Hes. Sc. 480, 
Fut. συλή-σε-τε, -σειν, -σων, Aor. Opt. συλή-σειε, Conj. συλή-σῶ, -σωσι 
Part. συλή-σα-ς; Perf. σε-συλη-μένον Her. 6. 118; zu *oxvi-jo-v, 
Ἐσκύλλο-ν: ἐσσύλλα' ἀφήρει. ἐσκύλευεν ἐγύμνου, ἐλάμβανεν Hes.?); 
συλη-τή-ς, -τήρ (τῇρ-ος). συλή-τωρ (τορ-ος) m. Räuber, fem. συλή- 
σειρα» σύλη-σι-ς f. Beraubung, Plünderung, συλήσι-ο ο-ς geraubt, 
σύλη- -μαίτ) Raub, Beute (Sp.); ep. Nbf. συλ-εύ-ω — συλάω (nur 
συλεύειν, Imperf. Σσύλευ.ο o-v Il. 5, 48. 24, 456)3). — εὖλ-η, -a f. 
das Beschlagsrecht auf Schiffe oder 'Schiffsladung; (überh.) Beschlag- 
nahme, Auspfändung. 

cx, KÜ. — εκύ-λο-ν n. Haut, Fell (deckend), exvÀó-o be- 
decken, verhüllen (Hes.). — CKÜ-v-10-v, (gewöhnlich nur) ἔπι- 
σκύνιο-ν N., Stirnhaut über der Augenhóhle, supercilium. (N. 17. 136, 
dazu Schol. τὸ περὶ τὰς ὀφρῦς δέρµα. τὸ ἐπάνω τῶν ὀφθαλμῶν 
µέρος ἤτοι δέρµα; auch and. Dichter, selten in Prosa). — κύ-τ-ος n. 
Haut (Lykophr. 1316), Zy-xvr-(. bis auf die Haut (Archil. 22, 
Kallim. frg. 311). 

Ckeu (nicht bei Homer). — cxeu-f f. Kleidung, Geráth, Schmuck; 
εκεῦ-ος n. Gerüth, Rüstung, Wuffen?); Demin. σκευ-αριο-ν n.; (κευά- m 
rüsten, zurüsten, bereiten, anrichten (intr. herumwirthschaften 
h. Merc. 285) (Fut. σκευά-σω, GxtvQ, Aor. ἐ- -σκεύα- -sa, Perf. Pass. 
ἐ-σκεύασ-μαι; 3. Pl. ἐ-σκευάδ-αται Her.); σκευασ-τό-ς zugerüstet u. 8. w.; 
(σκευαδ-τι, -σι) oxsvaoı-s, σκευασί-α f. das Rüsten, Bereiten, bes. 
der Speisen, σκεύασ-μα(τ) n. das Zubereitete; oxevo-w' σχευάξω, 
ἑτοιμάζω (Hes.). 

KQU. — (καυ-τι-α) καυ-εί-α f. Kopfbedeckung, weisser make- 
donischer Hut mit breiten Krempen (Maxsdooıv εὔκολον ὅπλον καὶ 
σχέπας ἐν νιφετῷ καὶ κόρυς ἐν πολέμῳ Antip. Th. 10; πίλος Maxe- 
δονικὸς παρὰ Μενάνδρῳ Poll. 10. 169). | 

sku. 
sch, cá. — scü-ta (Lucil. ap. Prisc. p. 618), scut-ra f. Ge- 

füss (mit Deckel versehen), Demin. scuii-la, scutella (italienisch 
scodella) f., scutriscu-m n. — seu-tí-ea f. Peitschenriemen, Kar- 
batsche; scü-(i-lu-m (tenue οἱ macrum et in quo tantum exilis pelli- 
cula cernitur, Fest. p. 329. 16); scüt-äle n. Schleuderriemen. — 
eü-ti-8 f. (κύ-τος) Haut, Hülle, Oberflüche, Demin. cufi-cula 
(s. Prisc. 3. pg. 612); inter-cus (-eüt-is) unter der Haut befindlich 
(aqua, Wassersucht); (* cuti-re) intercuti-tu-s (vehementer cutitus, id 
est valde stupralus Paul. D. p. 113. 13), re-cuti-M-s beschnitten 
(nec reculitorum fugis inguina Judaeorum Mart. 7. 30. 5), glatt, 
kahl; subter-cut-ün-ecu-s = intercus (humor, morbus). 

δοξ, cu. — sch-tu-m n. (-s, m. Turpil. ap. Non. p. 226. 13) 
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Schild, Langschild (der bretterne, mit Leder überzogene, Ggs. 
clipeus); (übertr.) Abwehr, Schirm, Demin. scutit-lu-m n. kl. Schild, 
Schulter-blatt, -bein (Cels.), (*scuta-re) scutü-tu-s mit dem Sch. 
bewaffnet, scut-@riu-s das Sch. betr., Subst. m. Schildmacher, scuf- 
an-eu-s schildartig. — ob-scü-ru-s (Adv. -re) bedeckt = dunkel, 
finster; (übertr.) unklar, undeutlich; (vom Stande) dunkel, niedrig, 
gering; (vom Charakter) versteckt, heimlich; obscuri-ta-s (fatis) f. 
Dunkelheit u. s. w.; obscurä-re verfinstern, verdunkeln, bedecken, 
verbergen, obscura-ti-o(n) f. Verdunkelung, Verfinsterung; obscure- 
facere = obscurare (Non. p. 146. 28). — (*cu-s deckende Stätte, 
Wachthaus) Suc-cu-s-änu-s pagus (vgl. sub-urbanus) Stadtbezirk 
unter der Stätte *cu-s (Varro 1. 1. 5. 48 pg. 19), Cus-in-iu-s m. 
rüm. Eigenname E Att. 12, 38. 4; 41. 3); (*cu-s-lo gedeckt, 
* cus-i-li, * cus-si-li) cus-si-li-ri-s feig (= in Deckung befindlich; 
cussilirem pro ignavo dicebant antiqui, Paul. D. p. 50. 13). 

Skav. — (*cav-ro) CAU-FU-S, cö-ru-s m. Nordostwind*), caur- 
inu-s vom NW. — (*cov-os-ia, *cov-s-ia, *cu-s-ia) Cü-T-in f. Haus: 
Priester-, Opfer-, Rath-, Gemeinde-, Zucht-haus; (aus Gemeinde- 
haus entstand) Gemeindebezirk, Bezirksgenossenschaft, Curie (für 
Staatszwecke gebildeter Verband von je 10 gentes mit gemein- 
samen Rechten und Pflichten, s. Nieb. 1. 161)°); (*curiä-re) curi- 
d-li-m curienweise, cuwriä-tu-s zur Curie geh. (comitia, in denen 
nach Curien gestimmt wurde); curiäli-s = cwriatus; (spät) dem 
kaiserl Hofe angehörig, bes. Senatoren; curi-o(n) m. Curienpriester, 
curion-iu-s den C. betreffend, curion-@-tu-s m. Amt eines C. (Paul. 
D. p. 49. 9); ex-curiä-re aus der Curie stossen (Varro ap. Non. 
p. 36. 30). 

Lehnwort: causia f. = xavole; Schutz-, Belagerungsmaschine 
— vinea (Veget. r. m. 4. 15). 

Aufrecht KZ. I. 360. — Brugman St. IV. 156. 71). — Corssen I. 
353 ff. B. 870. 442 ff. — C. E. 168. 685. — Delbrück KZ. XVII. 239 f. — 
F. W. 208. 351. 408. 498; F. Spr. 83. 312. 880. — Grassmann KZ. XII. 
86. — Savelsberg KZ. XXI. 281. — Schmidt KZ. XXII. 315 f. — Walter 
KZ. XII. 387. — 1) Brugman St. IV. 120. 183: *oxvljdew, "συλλᾶν, συ- 
1ᾶν, "σκυλ)ο-», σκύλο». Aehnliche Vermuthung bei C. E. 1. c. [Nicht un- 
bedingt nothwendig; vgl. σκῦ v-og, scu-tu-m.| — Froehde KZ. XVIII. 
261 (mit Passow): zu σκύλλω rupfe, raufe, schinde. — 2) Zur Form vgl.: 
C. V. 1. 861. II. 381; C. St. III. 387 f. Allen St. III. 226. 1). 230. 5). 
263. 2). —.3) Anders F. W. 209: skju, sku sich regen, gehen u. 8. w. 
— Zusammenhang mit skav (vgl. goth. usskavjan sis, nhd. ,, versehen") 
vermuthen Ebel KZ. IV. 158 und Froehde KZ. XVIII. 259 *). — 4) Schmidt 
KZ. XIX. 275 vergleicht goth. sküra, lit. szyaurys Nordwind, Κε]. severü 
id. (vgl. noch poln. siewier, bóhm. sloven. sever Nord). — 5) Corssen I. c. 
Ders. sagt von seiner früheren Ableitung (de Volscorum lingua comment. 
1858 pg. 281): vas wohnen, com-vis-ia, co-vis-ia das Zusammenwohnen, 
die Zusammenwohnenden „sie berücksichtigt zwar die alte Form des 
Wortes cus-ia, aber nicht die urspr. Bedeutung‘. Dieser Deutung von 
vas stimmt bei Schweizer-Sidler KZ. VII. 449. VIII. 449. — Anders: 
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a) F. W. 47: kausa Behälter, Gehäuse, Schale. b) Lange Röm. Alterth. 
I. 79: zu κυρία, xolg-avo-g, xovg-og. ο) Pott E. F. I. 123. II. 493: 
= *com-vir-ia. d) Eschmann KZ. XIIL 109 **): as sitzen (co?sia, cotsia) 
oder auf esse zurückzuführen oder auf vas wohnen. 

— 

2) SKU schaben, reiben, glätten. — Skr. kshnu schlei- 
fen, wetzen, schärfen (PW. II. 582); lit. sku-t-à, skus-ti schaben, 
seheeren, 

Eu. (ξυ-ω) ξύ-ω schaben, reiben, glätten (Hom. nur Imperf. 
3. Sg. &ö-0-v Od. 22. 456, Aor. 3. Sg. ἔ-ξυ-σ Il. 14. 179, Fut. 
&v-0-0, Aor. É-Ev-ca, Perf. ἔ-ξυ-σ-μαι Sophr.); Verbaladj. £v-6-r0-c 
geschabt u. s. w.; (als Subst.) £v-o-zo-v n. (geglättete Stange) Speer- 
schaft, Speer, Werkzeug der Zimmerleute, ξυ-σ-τό-ς m. bedeckter 
Säulengang in den Gymnasien (von" dem geglätteten Fussboden 
benannt) [bei den Römern war zystu-s, -m ein bedeckter oder un- 
bedeckter Säulengang]; ἕυ-σ-τ-ικό-ς glättend u. s. w.; (ξυ-τι) ξύ- 
σι-ς f. das Schaben u. s. w. (Sp.), ξύσι-λο-ς schabig (E. M. 737. 3); 
ξύ-σ-τη-ς, ἕν-σ-τήρ ( τῇρ-ος) m. der Schabende u.s. w., Werkzeug 
zum Schaben, ἑυστήρ-ιο-ς zum Schaben u. s. w. geh., ξύ-σ-τωρ 
at. m. — ξυστήρ (Schol Od. 22. 455); ξύ-σ-τρα, ἕν-σ-τρ-ί-ς 
{δ-ος) f., ξύ-σ-τρο-ν n. Werkzeug zum Schaben u.s. w., Striegel; 
ξυ-σ-μό- -s m. das Schaben u. δ. w. (auch das Jucken = κνησμόρ); 
ξύ-σ-μα(τ) n. das Abgeschabte u.s. w., das Eingeritzte (= γράµ- 
were Hes. ) Pl. Striemen, Narben, Demin. ξυσµάτ-ιο-ν n., ἔυσματ-ώδης 
einem ξύσμα ähnlich; ἕν-ό-ει-ς = Evoróg (Hes. — Σύ-λο-ν m. 
das (geglättete) gespaltene Holz, (überh.) Hol, alles aus Holz Ge- 
machte!); Demin. δυλ-ἄριο-ν, -ἠριο-ν; -άφιο-ν» -ἤφιο-ν, -ύφιο-ν; 
ξυλ-ία f. Holzwerk; ἕυλ-μιό-ς, ξύλ-ινο-ς von Holz, hölzern; ἕυλ-ἴ- 
τη-ς holzühnlich; ἕυλ- ών (ὤν-ος) m. Holzplatz; ξυλό-ω zu Holz 
machen (aus H. m. LXX), ξύλω-σι-ς f. — £ulla; ξυλ-εύ-ς m. Holz- 
sammler (ὁ ξύλα παρέχων δοῦλος Hes.), ξυλεύ-ο-μαι Holz fällen, 
ξυλε(ο)-ία f. das Holzfüllen; ἕνλ-ίζομαι = ξυλεύομαι, ἔυλι-σ-μό-ς 
m. = ξυλεία; ξυλο-ειδής., Ευλώδης holz-artig, -&hnlich. 

ξαξ. --- (EnF-vj-e) Zaivw kratzen, krempeln, spinnen, weben; 
(übertr.) durchwalken, prügeln (Hom. nur ξαένειν Od. 22. 423, 
Fut. ξανῶ, Aor. E Env-a, Pass. ἐ-ξάν-θη-ν» Perf. Pass. ἕξαμ-μαι 
ἔ-ξασ-μαι); ἕάν-τη-ς m. Wollekrempler, fem. δάν-τρ-ια! ξάν-σι-ς f. 
das Krempeln, ξαν-τ-ικό-ς zum Kr. geh.; ξά-σ-μα(τ), ἑάμ-μα(τ) n. Hes. 
gekrempelte Wolle; ξών-ιο-ν nm. Kamm zum Krempeln (Schmuck- 
kamm B. A. 284). 

EcF. — (&ef-w) ξέ-ώ schaben, glatt machen, glätten (nur 
ἔ-ξεο-ν Od. 23. 199 und ξέσσε dreimal, dann bei Sp.); ξε-σ-τό-ς 
geschabt, geglättet, poliert, (ξε-σ-τι» ἔε-σ-σι) ξέσι-ς f. das Schaben 
u. 8. W., ξέ-σ-ρο-ν n. Werkzeug zum Glätten, ξε-σ-μό-ς m., ξε-σ-μή 
{, = ἔέσις, ξέ-σ-μα(τ) n. das Abgeschabte u.s. w. 
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EoF. — ξό-ο-ς oder £o-ó-; m. (Hes.) — &éow; ξο-ς ({δ-ος) 
f. Werkzeug zum Schnitzeln, Meisseln; ξό-ανο-ν n. alles Geschnitzte, 
bes. Götterbilder. 

F. W. 54. 1060 (ξύω). — Das mit ξύω unleugbar verwandte ξαίνω, 
ἑέω ist schwierig zu erklären. Der Verf. stellt Eaf, EcF, EoF als Ver- 
muthung hin. — δέω = ἔεγω deutet auch Aufrecht in Philol. Transact. 
1867 pg. 22 und Benfey KZ. VII. 54; ferner Sch. W. s. v. — Chalkiopulos 
St. V. 368 stellt &afo als principalis forma auf „inde Evo, béo. — 
C. E. 687 erwähnt ξέω, V. I. 211. 309. 10) ξαένω, Eco, Evo ohne weitere 
Deutung. — ξαένω stellen zu Skr. kshan verletzen, verwunden: Brugman 
St. V. 234 und L. Meyer I. 193. — Leskien St. II. 91f. hält es für das 
wahrscheinlichste, dass für das Griechische zwei in der Dedeutung etwas 
differenzirte Formen ξεσ und &vo anzunehmen seien, beide vielleicht zurück- 
gehend auf eine Wurzel mit «. — B. Gl. 103a: kahud contundere, conterere. 
Fortasse huc pertinet Evo, &£g pro Esvo, adjecto gunae incremento; si 
ita. est, sibilans in formis ἔυσ-τὸ-ς, ξεσ-τό-ς ad radicem pertinet , mutato, 
ex generali euphoniae lege, à in o. — Zu ξύω = ξυ]ω vgl. Brngman St. 
]V. 186. 12) und Leskien St. L ο. — 1) Vgl. Düntzer KZ. XVI. 30. — 
Anders B. Gl. 83b: kashía lignum; e syllaba kash gr. Ev vocis ξύ-λον 
litteris transpositis et @ attenuato in v explicari posset. 

3) SKU genau sein, knausern; necken. — Skr. kar-a, 
kav-alnu eigennützig, karg, kav-arí id.; a-kava nicht schlecht, gut, 
heilsam (PW. I. 8. II. 181 f); Zend cku-tara neckisclh, peinigend. 

καξ. — καύ-αξ, κάβ-αξ neckisch, schelmisch (πανοῦργος Suid.); 
καῦ-ρο-ς, καυ-ρό-ς böse, schlecht (κακός Lex.) 

cav. — (*cav-a, *cavu-la) ceävil-la f. Neckerei, Stichelei, 
Aufzieherei (Plaut. Aul. 4. 4. 11), cavillu-s m., cavillu-m n. id.; 
Demin. cavillü-la f. (Plaut. Truc. 3. 2.18); cavillä-ri sticheln, tadelnd 
aufziehen, cavilla-tu-s (119) m. = cavilla (App.), cavillä-tor m., 
trix f. Stichler, Spötter, Wortklauber(in), cavilla-ti-o(n) f. = ca- 
villa, cavillä-bundu-s auf Stichelei ausgehend, zu St. geneigt (Tert.); 
cavill-0su-s id. (Firm.); incavillatio (per despectum irrisio Paul. D. 
p. 107). 

F. W. 208 (ags. hneav, nhd. ge-nau mit inserirtem Vocal, alind. 
hy-ja necken, beleidigen). — Klotz W. s. v.: carılla statt calvilla von 
calvi, s. Müller zu Paul. D. p. 45. 14. — Sonst wurde Nichts gefunden. 

— —————————— — -- 

1) SKUD vorspringen. — Skr. skund (unbelegt), pra- 
skund m. (Stütze?) (PW. IV. 1103. VII. 1243). — Aus 1) skand. 

(s)ceaud. — caud-a (vulgür coda) f. Vorsprung — Schweif 
(= penis Hor. sat. 1, 2. 45. 2, 7. 49), Demin. cödi-cüla f. (Apic.); 
Caud-iu-m n. = Vorsprung, Hervorragung, furculae Caudinae 

(siehe pag. 604); caudecae (cistellae ex junco, a similitudine equi- 
. nae caudae factae, Paul. D. p. 46. 11). — (caudi-co) caude-x, 
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Nbf. cöde-x (1-c-is) m. der (hervorspringende) Klotz, Stamm, Caud-er 
röm. Bein., Demin. (cödicu-lu-s) codicil-lu-s m. kleiner Holzklotz, 
Scheitholz (Cato r. r. 37. 5. 130), caudic-eu-s, -äriu-s aus Holz- 
stämmen bestehend, caudic-äli-s den H. betreffend; er-caudica-re 
ausjäten, übertr. — ablaqueare, eradicare. — €0de-x (3-c-is) m. der 
in einzelne mit Wachs überzogene Täfelchen geschnittene Holz- 
stanım, Schreibtafel, Schrift, Verzeichniss, Buch, Gesetzsammlung; 
Demin. (*codici-lu-s) cödieil-li Pl. m. (die vereinigten Schreib- 
täfelchen =) Schreibtafel, Handschreiben, (jurid.) testamentarische 
Verordnung, Codicill; Supplik; codicill-àri- vom Handschreiben 
abhängig. 

F. W. 208. 409; F. Spr. 376 (altnd. skut-a vorspringen\. — Corssen 
I. 357. B. 446f. — Die von Fick aufgestellte W. skud ist im PW. un- 
belegt (,,praskund ein verdüchtiges Wort“ ibd.) — Corssen: sku auf- 
richten, erheben, sku-d. [skw findet sich wohl in Westerg. Rad. |. 
Sanscr. p. 49, aber nicht im PW.]. — Weiter wurde Nichts gefunden. — 
Corssen stellt noch zur W. sku: cavr-i-ar Schwanzstücke, caviüre-s 
(hostiae dicebantur, quod caviar, id est pars hostiae cauda [Ώ. 447: caudae 
Druckfehler] tenus dicitur et ponebatur in sacrificio pro collegio pontificum 
quinto quoque anno, Paul. p. 57). 

2) SKUD pene perculere. — Skr. khud id. (PW. II. 617). 
ckub. — (σκυδ-α) εκύζα f. Brunst, Geilheit (Philetas ap. 

Hes.), σκυζά-ω brünstig sein, geil sein (τὸ πρὸς τὸ πάσχειν ὀργᾶν, 
τίθεται ἐπὶ τῶν νεωτέρων Tj παίδων 7 γυναμῶν B. A. 12. 15); 
— καπράω», von Hunden (Arist. h. a. 6. 18). 

F. W. 208. — Sonst wurde Nichts gefunden. 

skudha Mist, Koth (europüisch). — Lit. szuda-s, lett. 
suda-s id. 

ὕ-εκυθο-ν n. Schwein-mist; κυθο-ειδής, κυθώδης (dvcoouog Hes.). 

F. W. 409; F. Spr. 380. — Walter KZ. XII. 384 und Pape W. s. v. 
schreiben ὅὕ-σκυθα f. — Walter l. c.: zu σκώρ, σκατ-ός; „das ehemalige 
Vorhandensein des ρ ist aus dem aspirierenden Einflusse desselben auf 
die urspr, in den verwandten Wörtern herrechende Tenuis besonders 
wahrzunehmen; das v neben vorzugsweisem « erklärt sich wohl ge- 
nügend als eine Wirkung des benachbarten guttur. Lautes'*, — Zusammen- 
hang mit oxoo vermuthet auch Pape. 

SKUR schneiden, ritzen, Haut abziehen; graben, 
kratzen, seharren. — Skr. kshur schneiden, graben, kratzen, 
scharren [unbelegt]; khur zerschneiden, zerbrechen; Khur ein- 
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ritzen, eingraben, ätzen (PW. II. 569. 617. 1097). — Europäisch 
auch skru hauen, schneiden (bes. Fell, Leder). — Nebenform zu 
2) skar (pag. 1080). 

skur. 
«κυρ. — εκύρ-ο-ς, εκῦρ-ο-ς, m. Abfall beim Behauen der 

Steine, Gyps, Mörtel; σκυρύ-ω mit Mörtel und Steinen pflastern 
(Hes.), σχυρω-τό-ς mit M. und St. gepflastert. 

(σκυρ) Eup. — (ἔυρ-ω) Eve-w (nur -ο-μαι von Plutarch an), 
ξυρ-έ-ω (älter), Eup-@-w (nachatt.), ξυρ-ίζω (Sp.) scheeren (Aor. 
ἐ-ξύρη-σα. Perf. ἐ-ξύρη-μαι, Aor. ἐ-ἔᾱύρα erst Hippokr.)"); Even-or-s f. 
das Sch., ξυρήσι-μο-ς scheerbar, der Schur bedürftig. — Eup-6-v (0-5 
Sp.) n. Scheermesser [Skr. kshurá m. id. PW. II. 569: „vielleicht 
auf kshar gleiten zurückzuführen, vgl. dhàra Schneide eines Messers 
u. 8. w. und Flüsse, Ströme] (ἐπὶ ξυροῦ ἴσταται dxuijg es steht 
auf der Schärfe des Scheerm. Il. 10. 173, &hul. Her. 6. 11 émi 
ξυροῦ ἁκμῆς ἔχεται), Demin. ξύρ-ιο-ν, ἔυρ-άφιο-ν n.; ἕυρ-ία-ς m. der 
Geschorene, ἔυρ-αΐο-ς geschoren. — Zup-i-c ({δ-ος) f. eine Pflanze, 
wie die Schwertlilie, wahrsch. von der Aehnlichkeit der Blätter 
mit einem Scheermesser (Diosk.) — Desid. ξυριᾶ-ω (Sp.). 

εκυλΣ). — (σκυλω) εκύλ-λώ (von Aeschylus an) raufen, 
schinden, reissen, zerfleischen, überh. plagen?); σκύλ-σι-ς f. (Hes.), 
σκυλ-μό-ς m. das Raufen u. s. w., σκύλ-μα(τ) n. zerrauftes Haar. — 
(Σκυλα) (κύλ-λα f. die Zerreisserin oder Zerzauserin der Schiffe, 
ein Meerungeheuer der italischen Küste in der sicilischen Meer- 
enge, der personificirte Meeresstrudel, nach der späteren Mythe 
in einen Felsen verwandelt [Scyllaeum, dem Cap Pelorum schräg 
nordostwürts gegenüber]*). — κο-εκυλ-μάτ-ια n. Pl. Lederschnitzel 
(τὰ τῶν βυρσῶν περικοµµατια Hes.)?). 

skru. 
(cxoa.F, oxpoFf, xpo) xpoF. — (St. zoo, z9oJ-«, xpoFf-ar = 

490r) XpuU-c [Gen. χρωτ-ός att., Hom. nur Il. 10. 575, Dat. yewr-/ 
Trag., Acc. χρῶτ-α Od. att.; daneben Gen. yeo(f)-os Hom. Eur., 
Dat. geo(Ff)-T Il. Her. Trag., χρῷ att., Acc. xg0(F)-« Hom. Eur. 
109 Sapph. 2. 10] m., xpo(F)-ı@, -ιή (ep. ion.), xpo(F)-ia, χρό(Ε)-α 
(att.) f. Haut, Oberfläche eines Körpers, der Körper selbst; Haut- 
farbe, Farbe); (00.0) χρώ-ζω (Nbf. χρώννυμι erst bei Lucian 
und Themistius) die Oberfläche eines Körpers berühren, (überh.) 
berühren, färben (Perf. Pass. xé-y90-G-uo:)'); (χρος-τι) χρῶ-σι-ς f. 
das Berühren, Färben; (χρο-) χρών-νυ-μι, xoov-v-o färben, be- 
flecken, besudeln; (St. χρωτ) Demin. (zu χρώ-ς) χρωτ-ίδιο-ν n. (Kratin. 
im E. M.); yowr-/£o färben, einen Anstrich geben. — (χρού-ματ) χρῶ-μα 
n. — 34906; (übertr.) Schmuck der Rede, (musik.) chromat. Ton- 
geschlecht®); Demin. χρωμάτ-ιο-ν n. Fürbemittel; χρωματ-ικό-ς gefärbt, 
dem chromat. Tong. entsprechend, χρωμάτ-ινο-ς gefärbt; χρωµατ-ίζω 
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färben (Aor. ἐ-χρωματί-σ-θη Soph. fr. 9, erkl. συνεχρώσθη Hes.), 
χθωματι-σ-μό-ς m. das Färben; χρωµατ-εύ-ω —=  χρωµατίζω (Synes.). 

skur. 
scur: Seur-ra m. Possenreisser, Witzbold (vom schneidenden, 

scharfen Witz)?), Demin. scurrü-la m., scurrä-ri P., W. sein, scurr- 
3li-s possenhaft, possenreisserartig (Adv. -fer), scurrili-ta-s (tatis) f. 
Possenreisserei; (ri-scurr-ia n. Pl. (iri = per zur Verstärkung) 
Erzpossen (friscurria patriciorum, Juven. 8. 190). — scul: scul-na 
m. Schiedsrichter (schneiden = scheiden, entscheiden), Vermittler 10). 

skru. 
scrau-tiu-m n. Felleisen, Leder-tasche, -kócher; scrö-tu-m 

n. Hodensack (Cels.); (*scrü-tu-s, *seru-tu-lu-s) seru-til-lu-s m. 
Magensückchen, Schweinswurst (scrutillus appellabatur venter suillus 
condito farre expletus, Ἐοεί.). — serü-ta n. Pl. zerbrochenes, schad- 
haftes Geräth, Trödelwaare, scrut-ariu-s zur Tr. geh., als Subst. 
m. Trödler, als n. Trödelhandel (γρυτοπωλεῖον Gloss. Gr. Lat.); 
(geistig; das Schneiden übertragen): scrütä-ri, per-scrutari durch- 
suchen, untersuchen, erforschen, scruta-tor m. Durch-sucher, -forscher, 
seruta-ti-o(n) f. das Durch-suchen, -forschen; scrut-in-iu-m n. Durch- 
suchung (App. Met. 9. p. 287. 5). — scrü-p: Serü-p-u-s m. 
scharfer, spitziger Stein; übertr. — scrupulus (Cic. r. p. 3. 16); 
scrüp-eu-s aus sch., sp. Steinen bestehend, spitzig, rauh, schroff, 
Scrup-ósu-s voll sch., sp. Steine; Demin. scrüpü-lu-s m. (-m, n.) 
spitzes Steinchen; (übertr.) der kleinste Theil eines Gewichtes, 
Serupel; Unruhe, Besorgniss, Aengstlichkeit; scrupul-su-s (Adv. 
öse) = scrupeus; (übertr.) ängstlich genau, scrupulós, scrupulosi- 
ta-s f. ängstliche Genauigkeit; scrupul-ari-s ein Scrupel an Gewicht 
betragend (Plin,), scrupul-a-ti-m scrupelweise (id.) — (*scru-ma, 
scrum-éna) altl. crum-ina, (dann) erum-éna f. (poet.) Geldsück- 
chen, welches am Halse hängt, (tibertr.) Casse (sacculus nummarius 
Schol. ad Hor. ep. 1. 4. 11). 

Aufrecht KZ. VIII. 71. — Corssen I. 350f. 408 f. 614£. II. 179 f. 
— C. E. 113. 168. 204. — F. W. 208. 498. 1078 f. 1081; F. Spr. 381; 
KZ. XX. 179. 362 ff. — Kuhn KZ. III. 427 f. — 1) C. V. I. 806. 9). 862. 
374. 386. 17). — 2) Froehde KZ. XVIII. 261: σκαλ, *oxnfal, σκυλ. — 
3) C. V. 1. 802. 14). — 4) Pott KZ. V. 255. — Sch. W. und S. W. s. v. 
— Pott: „wenn ihre Stimme dem Gebell eines jungen Hundes verglichen 
wird (Preller I. 884), so beruht diese Angabe ohne Zweifel auf einem 
etymologischen Spiele mit σκύλαξ''. — Aus demselben Grunde ver- 
muthet Ameis-Hentze, dass die Verse Od. 12, 86—88 eingeschoben sind. 
— Anders Döderlein nr. 2132: „die Bellende“. — 5) Anders F. W. 488: 
kas kratzen, kaskalo Schnitzel. — 6) Vgl.: Brugman St. IV. 186. L. Meyer 
KZ. V. 368. — Anders Savelsberg Dig. p. 50: W. zoe, χραύω, χρώς 
für zeous. — C. E. l c.: „die Farbe wird als überzogene Haut auf- 
gefasst worden sein". — 7) C. V. I. 166. — 8) χρῶμα, zu ghar leuchten, 
brennen: Sonne KZ. X. 98. Weber KZ. XII. 417. — 9) Vgl. Angermann 
St. V. 887. — 10) Anders Klotz W. s. v.: statt seculna, so viel als sequester. 

Vanidek, etym. Wörterbuch. τι 
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SKJU, SKU schwanken, sich bewegen, schüttern; 
ausfliessen, abfallen. — Skr. Kju schwanken, sich bewegen; 
sich regen, sich rühren; fortgehen = vergehen, zu Nichte werden; 
heraus-fliessen, -träufeln; herabfallen, fallen; in Bewegung setzen, 
erschüttern u. s. w.; Kju-t träufeln, fliessen; hinabfallen; eKu-t, 
eju-t (intr.) triefen, träufeln; (trans.) tr. lassen (PW. II. 1065. 1069. 
VIL 322 f). 

skju. 
(skiy-ara, skuv-ara, σκυ-αλο) εκύβ-αλο-ν n. (Sp. Abfall, 

Auswurf, Koth, Kehricht!), σκυβαλ-ικό-ς verachtet, verächtlich; 
σκυβαλ-ζω wie Koth achten, verächtlich behandeln, σκυβαλι-σ-μό-ς 
m. verächtliche Behandlung, σκυβαλι-σ-μα(τ) n. = σκύβαλον, σκυβαλ- 
ὤδης von der Art des Auswurfs. 

sku, sku-t. 
(scu, sceu, ceu) Cöv-öre (poet.) wackeln, schwanzwedeln, 

schwänzeln. 

quät-io, -ére schütteln, erschüttern, rühren, beunruhigen, 
stampfen, schmettern?) (quatere suspensum et vicinum rei alicujus 
motum significat, non, ut Verrius pulat, ferire, Fest. p. 261); Part. 
(*quat-tu-s) quas-su-s; quassu-s m. das Schütteln u. s. w. (nur Abl. 
quassu Pacuv. ap. Cic. Tusc. 2. 21. 50); quate-facere = qualere 
(Cie. ep. ad Brut. 1. 10); Composita -citére (Perf. cus-si): con-, 
de-, dis-, ex-, in-, per-, prae-, re-, re-per-, suc-cülere (-cussi); Inten- 
siv: (*quat-ta-re) quas-sa-re (cassare Plaut. Bacch. 2. 3. 71. Ritschl) 
heftig schütteln u. s. w., quassa-tü-ra, -ti-o(n) f. das Schütteln u. s. w., 
quassä-bili-s erschütterlich (Lucan. 6. 22), quassa-bundu-s schüttelnd 
(Macrob. sat. 5. 21); quassatipennae federschüttelnd (quassatipennas 
anates, remipedes Varro ap. Non. p. 460. 8, zweif.). — cut-ur-n- 
iu-m (vas, quo in sacrificiis vinum fundebatur, Paul. D. p. 51. 1). 

(c zu g erweicht. — gutí-u-s m. Gefäss mit engem Halse, 
Tropfgefüss?) — gutt-a f. Tropfen‘), ιδία röm. Bein., Demin. 
guttü-la; (*guttäre) gutiä-tu-s gefleckt (gallina Perlhuhn), guita-ti-m 
tropfenweise. — gutt-ur (ür-is) n. Gurgel, Kehle, Kehlkopf, guttur- 
ösu-s kropfhalsig (Dig.)9). — guttur-n-iu-m n. Gefüss (Paul D. 
p. 98)°). 

F. W. 207. 209. — 1) Anders Savelsberg KZ. XVI. 55: zu oxag 
,9X9-Baio-» ohne o, freilich mit schwer zu erklärendem v“. — 2) Anders 
B. Gl. 88a: kuth, kunth offendere, laedere, ferire, vexare, occidere; ibd. 
243b: puth conterere. — 3) Benary róm. Lautl. pg. 174: ghu giessen. 
Dagegen Pauli KZ. XVIII. 38 £: „unannehmbar“. — 4) Benary Ἱ. c. und 
Benfey Wzll. II. 115. 875: ghu giessen = gud-ta. Dagegen Pauli l. c.: 
„so lange nicht im Lat. anl. g als Vertreter der Aspirata erwiesen ist, 
nicht annehmbar“. Dagegen gleichfalls C. E. 206. — 5) Benary |. c.: 
ghush tönen. — Benfey l. c.: zu Skr. goshämi liebe, lat. gusto. — Corssen 
1. 795: = κύ-τς Höhlung; *eu-t-ur. — L. Meyer vgl. Gramm. II. 2. 
1866: = gul-tur („nicht unwahrscheinlich “ Schweizer -Sidler KZ. XVI. 
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131). — Pauli Ἱ. c. denkt an xorvAn (Becher, Schale), „obgleich das als 
sicher nicht angesehen werden kann“. — Hier also noch viel Zweifel- 
haftes. — Ueber die Bedeutung von guitur „unter den Fachmännern 
noch als technische Benennung für den Kehlkopf gebraucht, nachdem 
das Latein aufgehört hatte Volkssprache zu sein“, siehe: Brücke KZ. XI. 
270 ff. > 

SKLU schliessen, einhaken (europäisch). 
lu. 

(xA&F-jo) κλε-ίω, ion. ep. xAn-iw, altatt. κλήω, schliessen, 
ein-, um-, ver-schliessen, versperren, fesseln (Hom. nur Aor. ἐ-κληΐ-σε, 
κλήϊ-σε, Inf. κληῖ-σαι; Perf. κέ-κλει-μαι und κέ-κλεισ-μαι; ion. Fut. 
xint-ow, Perf. κε-κλήϊ-μαι und κε-κλήϊ-σ-μαι, Plusqu. 3. Pl. κε-κλέ-ατο 
Her. 3. 58, Aor. Pass. &xAnl-o-9-v; altatt. Fut. xAy-0o, Aor. περι- 
κλῄ-σα-σθαι Thuk. 7. 52, Pass. ξυγ-κλῃ-σ-θῆναι id. 4. 67, Perf. κέ- 
κλη-μαι und κέ-κλῃ-σ-μαι)ῖ); Verbaladj. κλει-σ-τό-ς, κληϊ-σ-τό-ς (Od. 
2. 844) verschliessbar; xÀsi-G:-g, altatt. κλῇ-σι-ς, f. Verschliessung, 
κλεῖ-σ-μα(τ) n. Verschluss, Schloss (Sp.); (xAewvgo) κλεῖ-θρο-ν, κλήϊ- 
Όρο-ν n. Verschluss, Schloss, Riegel, Demin. κλειθρ-ίο-ν n.; xAti89-[o 
f. Schlüsselloch, Ritze, Demin. κλειθρί-διο-ν n., κλειθρι-ώδης voll 
Ritzen; (*xitw99o-o) κλείθρω-σι-ο f. = κλεῖσις (Sp.) — (κλα-ιδ) 
κλᾶ-ἷ-ς dor. κλη-ῖ-ς ion. ep., κλή-ς altatt., xAe-í-c att. (Gen. 
κλειδ-ός, Acc. κλεῖδ-αι κλεῖ-ν, Pl. κλεῖδ-εο, -og, contr. xAeig Sp., 
altatt. xAnd-og, κλῃδ-ί u. 8. w., ion. ep. Gen. xAnid-og, Acc. κληΐδ-α 
(immer so bei Hom.) f. das Verschliessende: Riegel, Schliess-balken, 
-bolzen, Schlüssel; (übertr.) Schlüsselbein, Ruderpflock, Ruderbank; 
Demin. κλείδ-ιο-ν, κληϊδ-ιο-ν n.; κλειδύ-ω (Sch.)  κλείω, κλείδω- 
σι-ς f. — κλεῖσις, κλείδω-μα(τ) n.  κλεῖθρον; (xAtó-vQo) κλεῖσ- 
τρο-νο dor. κλάϊσ-τρο-ν, n. =  κλεῖθρον. — (κλαί-ικ, κλα-ικ) κλάξ f. 
(dor. = κλείς (Theokr. 15. 33); dazu Fut. κλαξῶ, Aor. κατ-ε- 
κλάξατο Theokr. 6, 32. 18, 5 [Ahrens κλάξ, κλάξω]. — (xÀaj-o, 
xÀoF-o) κλώβ-ό-ς m. Käfig, Demin. κλωβ-ίο-ν n.; (κλος-ιο) κλο-ιό-ς, 
att. xAwö-c, m. Hals-eisen, -band, κλοιό-ω in's H. bringen, αλοιω- 
τό-ς (δεσμοῖς διεξειλημµένος Hes.), κλοιω-τή-ς m. der im H. Stehende 
(δεσμώτης Hes.). 

klu. 
(clau-i) eläv-i-8 (Acc. clave-m, seltener i-m, Abl. clav-i, -e) f. 

Schlüssel, Riegel, Demin. clavi-cula f. Schlüsselchen, Gübelchen des 
Weinstockes, clavicul-äriu-s m. Schliesser, Kerkermeister (Firm.); 
(* clavi-cu-s) clavic-äriu-s m. Schlosser (Dig.); clavi-ger den Schlüssel 
führend (von Janus Ov. fast. 1. 228); con-elüv-e n. (Zusammen- 
schluss, Verschluss, dann) Ort unter Verschluss: Gemach, Stube, 
Behültniss, Stall; con-clav-äre (συνηλῶ Gloss. Gr. Lat.), conclava- 
(ac (dicebantur, quae sub eadem erant clave, Paul. D. p. 58. 1) 
— elau-d-ére [vgl. cu-d, fen-d, fun-d, pen-d, ten-d u. s. w.]*) 

71* 
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[vulgär clüd-, clod-ére vgl. Verg. A. 6. 734 Ribbeck] (Perf. clau-si) = 
κλείω; Part. (* claud-to) clau-su-s, als Subst. n. Verschluss, (fem. clausa 
erg. pars) Demin. clausü-la f. Schluss-, End-theil(chen), Schluss-satz, 
-formel, clausura f. Verschluss, Castell, Fort; (claud-tro) claus- 
iru-m (vulgür clostru-m) meist Pl n. = κλεῖσ-τρο-ν; fester Platz, 
Vormauer, Bollwerk?); claustr-ali-s, äriu-s Schloss und Riegel be- 
treffend; claustri-tumu-s (vgl. aedi-tumu-s pag. 314) m. Schloss- 
hüter (Laev. ap. Gell. 12. 10. 5). — (*clud-tu-s, *clus-tu-s, * clus- 
su-s, *clusu-s) Clüs-iu-s m. Bein. des Janus (wenn sein Tempel ge- 
schlossen war), Clüs-iu-m n. uralte Stadt Etruriens, Residenz des 
Porsena (urspr. Camers, jetzt Chiusi), Demin. Clusió-lu-m n. Stadt 
in Umbrien; (*clud-tor) clusor m. Schliesser (Sidon.); (*clud-ti-li) 
clusi-li-s sich leicht schliessend (conchae, Plin. 9. 37), clus-ari-s, 
üriws zum Schlusse dienend (Sp.) — (Composita zu claudere) 
-clud-ére: circum-, con-, dis-, ex-, in-, inler-, oc-, prae-, re-, se- 
clüdére (-clüsi, -clu-su-s). — elau-du-s (im Gehen geschlossen, 
gehemmt, gehindert) [cludu-s Plaut. Ps. 2. 2. 64, clodu-s Arat. 
act. ep. 266] hinkend, lahm, (übertr.) wankend, schwankend*), 
claudi-ta-s f. das Lahmsein, Hinken; claud-ere, -ére hinken, lahm 
sein (in der eigentl. Bed. nur: clodunt Plin. 18. 33. 330; sonst 
nur) übertr. wanken, schwanken, ungewiss sein; (*claudire) claudi-g-o 
(in-is) f. = clauditas (Veg.); (*claudi-cu-s) claudi-ca-re (vulg. clo- 
dica-re) = claudere, claudica-ti-o(n) f. = clauditas. —  clM-vu-s 
m. Haken, Nagel; Globen, Griff; Einschluss, Einschlag an der 
Tunica (latus oder angustus von Purpur, Abzeichen der Senatoren 
und Ritter), Demin. clavü-lu-s m., clava-re mit einem clavus ver- 
sehen (clavata dicuntur aut vestimenta clavis intertexta aut calcia- 
menta clavis confiza, Paul. D. p. 56. 9). 

Brugman St. IV. 158. 80). — Corssen I. 857. 661. B. 454. — C. E. 
149. 572. — F. W. 853 f. 442. 1081; Spr. 89. 314; KZ. XX. 104 f. — 
Kuhn KZ. IV. 14. — Brugman, .Corssen, Curtius, Kuhn: sklu; Fick: 
klu. — B. Gl. 898a: clish; fortasse e clush, cf. germ. vetus sliu-z clau- 
dere. — Vgl. lit. klii-ti anhaken, anschliessen, ksl. kljuci m. (uncus, un- 
cinus, clavis, claustrum), russ. kijuci, polu. klucz, böhm. Klic Schlüssel 
u. 8. w.; &hd. scliuzu, nhd. schliesse; (mit Ausfall des ?): ags. scyttan, 
engl shut. — 1) Vgl. C. V. I. 357. II. 874 und Gerth St. Ib. 217 ff. — 
2) Ueber das d von claudere vgl.: a) Bugge KZ. XIX. 417: „ich halte es 
mit Curtius Grundz. pg. 590 [4. Aufl. pg. 648] für wahrscheinlich, dass 
d hier aus j durch die Mittelstufe dj entstanden ist". b) Corssen B. 
114: clavi-do, clavi-d-, clau-d. ο) Schweizer-Sidler KZ. XXI. 975: W. 
dha = d; clau-dere den Schluss machen. — 8) Vgl. noch Osthoff KZ. 
XXIII. 314 (rastrum, rostrum, castrum). — 4) Anders B. Gl. 98a 108a: 
klam defatigari, confici; fortasse clau-du-s e clan-du-8, nisi pertinet. ad 
khod claudicare. 7 

SGHAD scheissen. — Skr. had id. (PW. VII. 1494); zend. 
sad id., egad fliessen. 
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XEd, χοδ. 
(χεὸ-ω) χέζω id. (Fut. χεσοῦμαι Arist. Vesp. 941, Inf. χέσειν 

Pallad. 62, Aor. ἔ-χεσ-α, -ov, Perf. xé-yoó-a, Perf. Pass. κε-χεσ- 
µένο-ς Ar. Ach. 1133); Desid. χεσείω (Ar. Equ. 888. Nub. 296), 
χεσητιάω id. (Ar. Av. 700 u. δ.), χεσᾶ-ς (ἄντ-ος) m. der Sch. (Poll. 
5. 91). — χόδ-ο-ν in: μυό-χοδο-ν n. Mäuse-dreck (Hippokr. u. a.), 
µυό-χοδο-ς γέρων ein Schimpfwort bei Menander (ὁ μηδενὸς ἄξιος 
Hes.); xób-avo-c m. Steiss (Hes.); χοδ-ιτ-εύω (χέζω Hes.); γόδ-α᾿ 
ἕντερα. Μακεδόνες (Hes.) [oder entstellt aus γολαδ — χολαδ Darm] '). 

C. E. 199. 603; C. V. I. 319. 19). IL 295. 10). 886. — F. W. 67; 
KZ. XXII. 204. 41). — Germanisch *skita: alind. skit, nhd. Schiss; 
altpd. skitinn, ags. scitan, ahd. scisan, mhd. schizen, nhd. scheissen. — 
1) Fick KZ. 1. c. 

1) STA stehen; causativ: stehen machen, stellen. — 
Nebenform stu. — Skr. sthä 1) stehen, stillstehen, stehen bleiben, 
dastehen, 2) stehen auf, sich stellen auf, 3) Stand halten, 4) zur 
Seite stehen, 5) verharren, 6) sich zu Jemand halten, 7) bestehen 
(Ggs. vergehen), 8) bleiben, verweilen, 9) dauernd obliegen, 
10) da sein, 11) sich befinden, sein, 12) sich bei Jemand be- 
finden, Jemand gehören, 13) gerichtet sein,- 14) ruhen, beruhen, 
15) still stehen, 16) erstehen, 17) abstehen, 18) dahingestellt 
bleiben. — Causativ sthäpajati: 1) stillstehen machen, anhalten, 
hemmen, 2) festhalten, 3) wegstellen, 4) hin-stellen, -setzen, -legen, 
5) einsetzen, 6) ersetzen, 7) übergeben, 8) errichten, 9) Bestand 
geben, 10) feststellen, festsetzen, 11) eine Bebauptung aufstellen, 
12) machen (zu) (PW. ΥΠ. 1285 ff). 

sta). 
ετα. — (σι-στα-) ἵ-ετη-μι, dor. ἵ-στα-με, 1) transitiv: stellen, 

hin-, auf-stellen, aufrichten; anstellen, anordnen; einsetzen; ent- 
stehen machen; zu etwas machen, schaffen; stehen machen, wägen, 
abwägen (= in der Wage stehen lassen); Med. für sich stellen 
u. 8. w., erregen, beginnen. 2) intransitiv: sich stellen, hinstellen, 
hintreten, dastehen; stehen bleiben; aufstehen, sich erheben; (oft 
ein verstärktes εἶναι) sein, sich befinden, stattfinden [transit. Bed.: 
Präs. Imperf. Fut. schwacher Aor. Act.; intr. und reflexiv: Medium, 
starker Aor. Perf. Plusqu. Act.] (Activ: Prüs. 3. Sg. und Pl. neuion. 
[-στᾶ, {-στέ-ασε, Imper. x«d-lora Il. 9. 202; Imperf. ἵ-στη-ν; iterat. 
ἵ-στα-σχ) Od. 19. 574; Fut. 07-00; Aor. schwach ἕ-στη-σα, stark 
ἕ-στη-ν., 3. Pl. Hom. ἕ-στη-σαν [4mal], ἕ-στα-ν [15mal], στάν [7mal], 
iterat. στά-σκ-ε; Perf. E-orn-xa, Inf. ἕ-στά-μεναι Il. 10. 480, Plusqu. 
εἷ-στή-κειν, Hom. Herod. nur &-om-xsıv; Fut. 3. ἕ-στήξω; Medium: 
ἵ-στᾶ-μαι, lmper. ἵστω Soph. Phil. 893, Imperf. F-ora-unv, Fut. 
στή-σο-μαι, Aor. ἕ-στη-σά-μην;, Perf. ἕ-στα-μαι; Passiv: Aor. ἕ-στά- 
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Θη-ν, Hom. nur Od. 17. 463); Nbf. i-crá-vu (von Polyb. an); 
(στα-νύ-ω. vgl. ksl. sfa-na, in στανυέσθων C. I. 2556]?); Verbaladj. 
στα-τό-ς gestellt, stehend, στατ-έο-ς zu stellen; στα-τ-ικό-ς stellend, 
wägend; (ora-jo, στα-δ/ο) στά-διο-ς stehend, feststehend (ὑσμίνη 
Nahkampf, Handgemenge), aufrechtstehend, steif, στα-δ-αξο-ς id.; 
Adv. στά-δην stehend; ἆνα-στα-δόν aufrechtstehend, ἀπο-στα-δά, 
-δόν fernabstehend, ἔπι-στα-δόν hinzutretend, παρα-στα-δόν daneben 
tretend u. 8. w.?). — (στα-τι) ετά-ει-ε f. Stehen, Zustand, Auf- 
stand, Aufruhr, Wügen, στάσι-μο-ς zum Stehen bringend, zum Bt. 
gebracht, feststehend, stehend, standhaft; gewogen, wägbar; (στα- 
σία) στασιά-ζω aufstehen, sich empören, (trans.) aufwiegeln, στασια- 
σ-τ-ικό-ς aufrührerisch, στασια-σ-τή-ς m. Aufrührer, Empörer (Sp.), 
ὅτασια-σ-μό-ς m. Aufwiegelung; στασιῶ-τή-ς m. = στασιαστής» στα- 
σιωτ-ικό-ς —= στασιαστικός, στασιωτ-εία f. Neigung zur Aufw. — 
-ετά-τη-ς m.: ἆνα-στάτης Zerstörer (Aesch. Ag. 1200); ἆπο-στάτης 
der Abfallende, Abtrünnige, Apostat; ἔπι-στάτης der Herantretende 
(Hom. nur Od. 17. 465 σὸς ἐπιστάτης der dich Angehende, An- 
bettelnde), der auf etwas Stehende (ἁρμάτων Wagenkümpfer), 
Hintermann, Vorsteher; Aufseher; παρα-στάτης Nebenmann; προ- 
στάτης Vorsteher, Vorstand, Beistand, Patron; ὑπο-στάτης der oder 
das Darunterstehende, Stütze, Untersatz (der Grundlage Gebende, 
Schöpfer Eccl). — ετα-τήρ (-τῆρ-ος) m. (hat speeialisirte Bedeu- 
tung; eig. der Wägende und da die Bezahlung urspr. durch Zu- 
wügen von Metall erfolgte, der Bezahlende) Münze (in Athen von 
Silber — 4 Drachmen, der Goldstater = 20 Silberdrachmen), 
στατηρ-ιαῖο-ς vom Werth eines Stater; -στατήρ: dva-oraınp, ἀπο- 
στατήρ, ἔπι-σιατήρ (Hes.) = ἀναστατής u. 8. Ww. — ετα-μίν (μῖν-ος) 
f. Ständer, Streber, Schiffsrippe (Hom. mit verkürztem ı nur Dat. 
Pl. σταµέν-εσσιν Od. 5. 552). — (στα-μενο) ετά-μνο-ς m. Gefäss, Krug, 
Demin. σταµν-ίο-ν., -ἄριο-ν n., σίαμν-ίσκο-ς m. — (ore-Far, ora-Fır, 
στα-ιτ) CTO-I-c, εταῖ-ς, att. CTd-c (σταιτ-ός) n. Teig, σταιτ-ήιο-ς (Hes.), 
oralr-, Ord-ıvo-g, σταιτ-, orar-I-ın-s, orar-le-s von Teig; (ore-Fagr, 
ore-Fapr, στε-αρτ) ετέ-αρ, ετῆρ (στέατ-ος, στητ-ός) m. stehendes 
Fett, Talg?); — oral; eine Fettgeschwulst; Demin. στεάτ-ιο-ν n., 
orear-ıvo-g von Talg, στεατ-ό-ω zu T. machen, στεάτω-μα(τ) n. — 
στέαρ; στεατ-, στητ-ώδης talgartig. — (σι-στο) ἵ-ετό-ς m. a) Mast- 
baum, b) Webebaum, die Kette, der Aufzug selbst, (überh.) Faden, 
Gewebe; (Demin.) icr-ío-v n. (poet., selten in Prosa) Gewebe, 
Segel (gew. Pa Demin. (zu foro-g) Íor-&gio-v n. (Sp.); ἔστ-ών 
(ὤν-ος) m. Ort wo gewebt wird (Phryn.). | 

(sta-vara, vgl. Skr. sthä-vara stehend, unbeweglich, fest, be- 
ständig, στα-ρο) εταυ-ρό-ς m. Stab, Stütze, aufrechtstehender 
Pfahl, Pallisade, Kreuz zur Hinrichtung‘) (N. T.) (vgl. ahd. stiura 
Stab, Stütze, nhd. „zur Steuer‘ der Wahrheit]; σταυρό-ω Pfähle 
einschlagen, kreuzigen, oravgw-n-g, τήρ (τῆρ-ος) m. der Pfähle Ein- 
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schlagende, Kreuzigende, σταύρω-σι-ς f. das Einschl. der Pf., Kr., 
σταυρώσι-μο-ς zur Kr. geh. (Eccl), σταύρω-μαί(τ) n. ein mit Pfählen 
befestigter Ort; σταυρο-ειδής pfahl-, kreuz-artig. — ταῦ-ρο-ς (Skr. 
sthü-rd- dicht, dick, breit) [m. Bedeutung europäisch]: Stier, Ochse 
(= der Starke); ταύ-ρα f. Zwitterkuh, die nicht kalbt5); $eo- 
ταυρο-ς (Mosch. 2. 131) Stier, der eigentlich ein Gott ist, d.i. 
Zeus vom Raube der Europa®); Demin. ταυρ-ίδιο-ν; ταύρ-εο-ς. -ειο-ς 
vom Stiere, von Stierhaut, rindsledern; ταυρ-έα, ion. ταυρ-έη» contr. 
ταυρῆ» auch zevo-e/a, f. Rindshaut, rindslederne Peitsche; ταυρ-ικό-ς 
zum St. geh., ochsig, Ταυρι-ανό-ς im Zeichen des St. geboren, 
ταυρ-ειών (ὤν-ος) m. ein Monat in Kyzikos (Inser.), ταυρ-η-δόν wie 
ein Stier, ταυρο-ειδής, ταυρώδης stier-artig, -ähnlich; ταυρό-ω zum 
Stier machen, Med. stier, wild ansehen, wild werden (τε-ταύρω- 
σαι Eur. 1) ̂ 920); ταυρ-ιάω brünstig sein, von der Kuh (Arist. 
h. &. 6. 18). 

| cm. — (στη-το, στη-τ-ιο) (τή-ς-ιο-ς m. Beiwort des Zeus 
(Jupiter Stalor = ἐπισιάσιος Plut. Rom. 18); στησί-χορος Chöre 
aufstellend oder aufführend, Στησίχορος griech. Dichter aus Himera 
in Sicilien, Zeitgenosse des Pythagoras (Ότι πρῶτος. χόρον ἔστησε 
Suid.)"). — ετή-μών (µον-ος) m. der Aufzug am stehenden, senk- 
rechten Webstuhl (Ggs. κρόκη Einschlag), Demin. στηµόν-ιο-ν, 
στηµον-άριο-ν n.; δτημόν-ιο-ς m. Gewebe von vielen Aufzugsfäden, 
ornwvio-g, -v, m. n. id. (0 ἡμεῖς noAvornuov 7 κατάστηµον Hes.), στη- 
µον-ία-ς m. id., στηµον-ίζομαι die Faden zum Aufzuge weben, στηµον- 
ὤδης dem Aufzugsfaden ähnlich; στῆ-μα(τ) n. das Vorstehende (in 
der Schifferspr. = σταµίν), ἐπί-στημα(τ) n. das Daraufgestellte. — 
(*orn-vo Stand, Zustand; δυσ-στη-νο-ς miss-gestellt, üblen Standes) 
δύ-ετη-νο-ς unglücklich, elend, jammervoll, unselig?) (bei Hom. 
stets, bei Trag. meist von Menschen, seltener in Prosa), Adv. 
δυστήνως (δυστηνό-τατο-ς Eur. Suppl. 991); δυστην-ία f. Unglück 
Hes.). 
\ iniceracuas (an.etwas herantreten, vgl. ἐπι-στάτη-ς) „ver-stehen“, 
kennen, kundig sein (ahd. fir-stàn, mhd. ver-stän) [nur im geistigen 
Sinne gebräuchlich und gar nicht mehr als Compositum empfunden, 
daher schon von Herodot an ἠπιστάμην u.s. w.] (Prüs. 2. Sg. ἐπί- 
στα-σαι, seltener -στα, cvy, ἑξ-επί-στε-αι Her. 7. 135, Imper. ἐπί- 
στα-σο Her. 7. 209, -óro, Imperf. ἦπι-στά-μην, ep. ἔπι-, Fut. ἐπι- 
στή-σο-μαι, Aor. ἠπι-στή-θη-ν) 3), Part. (als Adj.) ἔπι-στά-μενο-ς 
(Adv. -στα-μένως) verstündig, kundig, erfahren; ἐπι-ετή-μη f. Ver- 
stehen, Kunde, Einsicht, Wissen; ἐπι-ετήμων (µον-ος) = Um. 
στάµενος (Hom. nur Od. 16. 374), ἐπι-στημον-ικο-ς das Verstehen 
u. 8. w. betreffend, ἐπιστημον-ίζω kundig machen (Sp.); ἐπί-στη-μο-ς 
= ῥπιστήμων (Hippokr.), ἔπιστημο-σύνη = ἐπιστήμη (Poll. 4. 7). 

sta-k, sta-g9). 
sta-k. — cröx-o-c m. das Aufgestellte, gew. das aufgestellte 



— 11286 — 

Ziel, das Zielen, Muthmassen!!). — «τοχ-ά-ς (άδ-ος) f. Platz zum 
Feststellen der Stangen für die Stellnetze; στοχάζοµαι sich auf- 
stellen (urspr. wohl Ausdruck der Jügersprache); zielen, bezwecken, 
vermuthen, στοχασ-τ-ικό-ς zum Zielen u.s. w. geh., muthmassend, 
στοχασ-τή-ς m. der Zielende u. 8. w., στοχασ-μό-ς m., στόχασι-ς f. 
das Zielen, Vermuthen, στόχασ-μα(τ) n. das womit man zielt, Wurf- 
spiess, das Erzielte. — ετάχ-υ-ς m. (die aufgerichtete) Aehre 
(Hom. nur Il. 23. 598), ἄ-εταχυ-ς id. (Hom. nur IL 2. 148)!5; 
σταχύ-ἴνο-ς von der Aehre (Sp.), σταχύ-ηρο-ς mit Aehren (Theophr.), 
σταχυ-ώδης Bührenartig (id.), σεαχυ-ό-ομαι mit Ae. versehen sein 
(σπέρµα ἐσταχυωμένον in Ae. sitzender Same). — εταχ-άνη f. (dor.) 
die Wage (δικαιότερος σταχάνης Suid.) 

sta-g = festwerden, gerinnen. — εταγ-ών (όν-ος) f. Tropfen, 
στώγ-ες Pl. id. (Ap. Rh. 4. 626), σταγ-ε-τό-ς m. id. (LXX); σταγον- 
ία-ς tröpfelnd (Diosk.), στάγ-δην id. (Hippokr.). — (σταγ-ω) ετάζω 
(Präs. zuerst Hippon. fr. 57 B.?) trans. träufeln, giessen, intr. 
träufeln, fliessen (Fut. στάξω, Aor. ἕ-σαξα, ep. στάξε, Perf. à- 
ἑ-στακ-ται Od. 2. 271) 19): στακ-τό-ς tröpfelnd (τὰ στακτά Harze, 
Gummi), στακ-τή (als Subst. f.), stacte, tropfenweise auslaufendes 
Oel, Balsam (von anderen Flüssigkeiten: στακτὴ ἄλμη Salzlake, κονίη 
Kalklauge); ἄ-στακτο-ς nicht tröpfelnd; στακτ-ικό-ς = στακτός (Paul. 
Aeg.), (στακ-τι) στάξι-ς f. das Getröpfel, Träufeln (Hippokr.), στάγ- 
uo(r) n. id. 

Sta-dh'!^. 
εταθ. — cra0-uó-c m. Stand, Standquartier, Stall, Hürde, 

Gehöft, Viehhof (σταθµόν-δε in die H., Od. 9. 451); Ständer, Pfeiler, 
Pfosten; Gewicht, Wagschale; Demin. oradu-lo-v, σταθµ-ίδιο-ν n.; 
σταθµό-ω in’s Standquartier oder in den Stall bringen, Med. darin 
sein, einkehren; (übertr.) vermuthen, folgern (σταθμώσασθαι Her. 
oft); σταθµ-εύ-ω Wohnung haben (App.). — crá0-un f. Richtscheit, 
Richtschnur, Senkblei, Blei an der Satzwage; σταθµά-ω, ion. 
oraduf-w, mit dem R. messen, abwägen; (übertr.) ermessen, er- 
wügen; σταθµη-τό-ς gemessen, σταθµη-τ-ικό-ς abwügend, στάθµη-σι-ς 
f. Abwägung. — εταθµ-ί-ς ({δ-ος) f. = σταθ-μός, -un, σταθµίζω 
= σταθµάω, σταθµισ-τή-ς m. Wäger (Gloss.); σταθ-μών (μῶν-ος) 
m. = σταθµό-ς (Hes.); σταθμώδης voll Satz, vol Unreinigkeit 
(Hippokr.). — εταθ-ερό-ς stehend, feststehend, unbeweglich, σταθερό- 
τη-ς (τητ-ος) f. Beständigkeit, Stätigkeit (Gloss.); ἆ-σταῦ-ής unstiüt. 

crnd. — críj0-oc (ep. Gen. στήθεσφι) n. (das Hervorstehende =) 
Brust; übertr. (PL) Brust als Sitz des Herzens, der Geftihle, Ge- 
danken u. s. w.; Ballen an der flachen Hand; Fusshacken (τὸ σαρ- 
κῶδες κάτωθεν Arist. h. a. 1. 15); abgesetzter Flusssand, Sand- 
bank; Demin. σεηθ-ίο-ν, -(010-v, -ύνιο-ν n.19); στηθ.ικύ-ς, στηθιαῖο-ς 
von oder auf der Brust; crm9-/o-; m. Brustvogel (Hes.); στηθο- 
ειδής brustartig (Hippokr.). 
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Sta-n!6). 
COcv (z = 9$ nach c). — «θέν-ος n. Stand-kraft (vgl. ῥώμη 

pg. 1212 Schwungkraft) Kraft, Macht, Muth; σθέν-ω (-όω Hes.) (nur 
Prüs. Imperf.) Stärke u. s. w. haben, stark sein; σθέν-ιο- Bein. 
des Zeus bei den Argeiern (Hes.); σθεν-αρό-ς stark, kräftig u. 8. w. 
(IL 9.505, Trag. und spät. Prosa); Σθέν-ελο-ς m. Sohn des Kapa- 
neus, Sohn des Perseus 5); σθένε[σ]-ια f. die Mächtige (Bein. der 
Athene, Lykophr. 1164). — ἀ-σθεν-ής schwach, kraftlos, ἀσθενέ[σ]-ια 
f. Schwüche, Kraftlosigkeit, Schwüchlichkeit, ἀσθενέ[σ]-ω kraftlos, 
krank sein; ἆ-σθεν-έη f. (βίου) Dürftigkeit (Her. 8. 51) — στήν- 
ιο-ν n. Brust (Hes.). 

sta-p feststellen; fest, dicht, voll machen!), 

εταφ. — εταφ-ύλη f. Senkblei in der Bleiwage, die Bleiwage 
selbst (IL 2. 765), σταφυλ-ίζω durch Abmessen mit der Bleiwage 

. gleich machen (Hes.). — εταφ-υλή f. Zapfen, Weintraube, Demin. 
σταφύλ-ιο-ν n., orepıl-i-s ((0-oc) f. id.; σταφύλ-ινο-ς von der Traube; 
cragiÀ-L-rg-; m. der Traubige (Dionysos); σταφιλ-ἴνο-ς m. Pastinak. 

ετεφ. — CTEP-w stopfen, dicht zusammendrüngen, herum- 
legen; krünzen, bekrünzen [vgl noch die urspr. Bedeutung: xer- 
τῆρας ἐπεστέψαντο ποτοῖο füllten bis an den Rand voll] (Hom. das 
Simplex nur Od. 8. 170: μορφὴν ἔπεσι στέφει häuft = verleiht 
Anmuth den Worten; Fut. στέψω, Aor. ἕ-σεψα, Perf. Pass. ἕ-στεμ- 
μαι) 9). — (orep- ματ) ετέµ-μα n. Kranz (Απόλλωνος „ Φεοῖο Il. 1, 
14. 28 ein dem Apollon geweihter, mit weissen Wollbändern um- 
wundener Lorbeer- oder Oel-zweig, den der Priester als Flehender 
an seinem Stabe ἱτᾶρί) 9), Demin. στεμμάτ-ιο-ν; στεµµατ-ία:ς m. der 
mit einem Kranze Versehene (Paus. 3. 20); στεµµατ-ό-ω bekränzen 
(Eur. Herakl. 530); στεμματιαῖον (µίµηµα τῶν σχεδιῶν, als ἔπλενυσαν 
of Ἡρακλεῖδαι τὸν μεταξὺ τῶν Ρίων τόπον B. A. 305). — ετεφ-άνη 
(στεφαν-(-ϱ) f., crép-avo-c m., Umgebung, Einfassung, Rand, Kranz, 
Krone, Demin. στεφάν-ιο-ν n., στεφαν-ίσκο-ς m.; στεφαν-ικό-ς, -ίτη-ς 
zum Kr. geh., στεφαν-ιαῖο-ς vom Kr.; στεφαν-ίων (ων-ος) m. eine 
Dohlenart mit einem Kr.; στεφανό-ω umgeben, einfassen, bekränzen, 
schmücken, στεφανω-τή-ς m. der Kränzende, στεφανῶ-τ-ικό-ς m., 
orepavo-t-Ls, -τρ-ί-ς ({δ-ος) f. zu Kr. geh., geschickt, στεφάνω-σι-ς 
f. Umgebung, Bekränzung, στεφάνω-μα(τ) n. id.; Preis, Lohn, 
Schmuck, στεφανωματ-ικό-ς —= στεφανωτικός! στεφαν.ώδης, στε- 
φανη- div kranzartig; στεφαν-ίζω = στεφανόω (dor. Aor. &-orepavıka 
Ar. Equ. 1225). — ετέφ-ος n. (poet.) = στέφανος. 

ετιφ. — ετῖφ-ος n. das Zusammengedrängte, Haufe, Schaar; 
ετίφ-ρό-ς zusammengedrängt, fest, dicht, στιφρό-τη-ς (σητ-ος) f. 
Diehtigreit, Derbheit, orıppo-w dicht, fest machen, στιφρά-ω id. 
(Ath. 7. 323 £.). 

TOQ.. — τόφ-ο-ς m. Tufstein (italien. fufo), aus „festgewor- 



— 1130 — 

denen“, vulkanischen Schlacken bestehend?!), τοφ-ι-ών (ῶν-ος) m. 
Tufsteinbruch. 

(csom) τοπ (vgl. Skr. sfhapajati pag. 1125). — τόπ-ο-ς m. 
Stelle, Ort, Gegend (rhetor. Gemeinplatz, locus communis); (tibertr.) 
Gelegenheit, Veranlassung (Sp.)?), Demin. vóz-o-v (Lex.); τοπ- 
ικό-ς die Stelle u. s. w. betreffend, örtlich (τοπικά n. Pl. Sammlung 
von Gemeinplätzen, Titel einer Schrift des Aristoteles und einer 
ciceronischen Nachbildung derselben); ἄ-τοπο-ς nicht am Orte, auf- 
fallend, ungewöhnlich; τοπα-ζω hinstellen, hinzielen; (übertr.) ver- 
muthen, errathen; δυσ-τόπασ-το-ς schwer zu errathen. . 

sta-bh feststehen, stützen; treten, stampfen. — Skr. 
stabh, stambh 1) feststellen, stützen; 2) stützen = anstossen, 
reichen bis; 3) anhalten, hemmen, festbannen; Med. unbeweglich, 
steif werden, erstarren (PW. VII. 1249)!5). 

(stabh, σθαφ,.θαφ und daraus) ταφ, dar, (durch Erweichung) 
θαβ == staunen, erstaunen, erschrecken, betäubt, verwundert sein. — 
Aor. ἕ-ταφ-ο-ν (Hom. nur Part. ταφ-ών, dann τάφ-ε Pind. P. 4. 95); 
Perf. τέ-θηπ-α (mit Prüsensbed., Part. hom. τεθηπ-ῶς., Ov-tg, ότ-ας, 
Plusqu. ἑ-τε-θήπ-εα) 5); τάφ-ος n. das Staunen, Erstaunen, Ver- 
wunderung, Schrecken. — θά-μ-β-ος n. = τάφος (θῆβ-ος id. Hes.) ̂ ); 
θαμβέ[σ]ω staunen, erstaunen, erschrecken; (später) in Furcht 
setzen, Θαµβη-τό-ς furchtbar (Lykophr. 552), θάμβη-σι-ς f. = τάφος 
(Maneth.), θάμβη-μα(τ) n. Schreckniss (id.), θαμβή-τερα die in 
Staunen u. s. w. Setzende (von den Erinyen Orph. Arg. 970); 
θαμβ-αίνω = θαμβέω (h. Ven. 84, h. Merc. 407); θαμβ-ό-ς (Eust.), 
θαμβ-αλ-έο-ς (Hes. Nonn.) erstaunt, erstaunlich, wunderbar. 

(ore-u-p, oreuß, στιμβ) cni, creıß?). — creíg-w (Handschr. 
des Xen. bisweilen στίβω) treten, fest-, zer-treten; mit den Füssen 
treten — dicht-, fest-machen (Sp.); Med. einhergehen, nachgehen, 
spüren (Aor. ἕ-στιβ-ο-ν, Pass. ἕ-στίβ-η-ν Soph. Ai. 883); ετιβ-έ-ω 
(Perf. &-0slßn-eı Soph. Ai. 861), στιβ-εύ-ω, στιβ-άζω (Arehyt.) id.; 
στίβ-ο-ς m. der betretene Pfad, Fusssteig, Fussstapfen, Fährte, Spur; 
στιβ-εύ-ς, στειβ-εύς (Hes.) m. der Tretende, Wanderer, Nach- 
gehende, Spttrer, Spürhund, στιβευ-τή-ς m. id., στιβε(ό-)-ία (στιβ-ία) 
f. das Treten u. s. w. (D. Sic.). — criß-n f. fest gewordener Thau, 
Reif, Morgenfrost (Od. 5, 467. 17, 25; vgl. πάγος, πήγνυμε), στιβιά-ω 
reifen (Hes.), στιβή-ει-ς reifig, kalt (Suid). — ετιβ-ά-ε («-og) f. 
Stopfwerk = Lager, Streu, Demin. στιβάδ-ιο-ν n., ὄτιβαδ-εύ-ω als 
Lager brauchen (Diosk.) — ετιβ-αρό-ς gedrungen, dicht, fest, 
derb, stark, στιβαρό-τη-ς (τητ-ος) f. Gedrungenheit (Sp.). — ετοιβ-ή 
(στοιβασία E. M.) das Stopfen, Häufen; (übertr.) Flickwort, Füll- 
wort, στοιβά-ζω stopfen (Fut. στοιβάσω), στοιβασ-νή-ς stopfend (Gloss.), 
στοιβασ-μό-ς m. = Groifi, στοιβάσι-µο-ς aufgehäuft (Gloss.). 

CTEUP, ετεµβ. — creup-w = στείβω; (übertr.) misshandeln, 
schelten, schmähen. — cTéuq-uAo-v n. die ausgepresste Olive oder 
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Traube, Trester, oreupvA-i-ın-g m., -ἴ-τι-ς f., von Trestern gemacht 
(olvos, ἑλαία, τρύγες), στεµφυλ-ί-ς ({δ-ος) f. id. — ετόµφ-ο-ς, auch 
cTÓB-o-c, m. (eig. vollgestopfter, voller Mund, grosses Maul, da- 
her) Grossprahlerei, Windbeutelei, Schelten, Schimpfen, Adj. das 
Maul vollnehmend, grossprahlerisch, scheltend, oroupa-fo, such 
στοβά-ζω, das Maul vollnehmen, grossprahlen (ἀλαζονεύεσθαι Schol. 
ad Ar. Vesp. 721); στοµφασ-μός m. = oröupos; στόμφ-αξ (ax-og) m. 

. Grosssprecher, Windbeutel — ἆ-ετεμφ-ής fest, unerschütterlich, 
unbeweglich (βουλή Il. 2. 344, Adv. ἀἆστεμφ-ές ll. 3. 219, -έως 
Od. 4, 419.459, dann bei sp. Dichtern); ungekeltert?9); ἆ-στεμβ-ής 
id. (Lex.); ἆ-στέμβ-ακ-το-ς unbeschimpft (κλέος, Euphor. ap. Eust. 
IL 2. 844). — creuß-w, στεµβάζω == στέµφω. 

sta-r starr, hart, fest, stark sein?”). 
ετερ. — (orepjo, j = ε: στερ-εο) CTEP-EÖ-C, ετεῤῥό-ς, starr, 

hart, fest, unbeugsam, στερεύ-, στεῤῥό-της (rm-os) f. Starrheit, 
Härte u. s. w., στερεύ-, στεῤῥό-ω mache starr u. 8. W., στερεΏ-, 
στεῤῥω-τ-ικό-ς starr u. 8, w. machend, oTegew-rn-g m. der starr u. 8. w. 
Machende, στερέω-σι- f. das starr u. s. w. Machen, στερέω-μα(τ) 
n. das starr, fest u. s. w. Gemachte, Grundlage, geometr. Körper 
(στερεο-μετρία das Ausmessen fester Körper, Stereometrie); στερεο- 
ειδής, στερεώδης von fester Art; στέρε-μνο-ς (Hes.), στερέµν-ιο-ς — 
στερεός, als’ Subst. n. τέρεµνο-ν alles festverschlossene (Haus, Ge- 
mach, Kasten), στερεμνιό-ω — στερεύω. — ετέρ-ι-φο-ς == στερεός, 
στεριφό-ω, στερίφω-μα(τ) n. = στερέω u. 8. w.; στεριφ-νό-ς (Erotian), 
στέρφ-ενο-ς» στέρφν-ιο-ς (Hes.) = στερεός; ετέρφ-ος n. alles Harte, 
Feste, bes. Leder, Haut (στρέφος στρέμμα, δέρµα, βύρσα. 4ωριεῖς), 
στερφ-ό-ω mit Leder, Haut bedecken, στέρφω-σι-ς f. das Bedecken 
mit L. H.#), — (στερ-ια) ετεῖρα, ion. στείρη, (besond. fem. zu 
στερεός) starr, hart, daher (übertr.) unfruchtbar, στειρό-ω unfrucht- 
bar machen, στείρω-σις f. Unfruchtbarkeit, στείρω-μαίτ) n. = 
στεῖρα (Hes.); στειρ-εύ-ω unfr. sein; στειρώδης wie unfruchtbar. — 
ετεῖρα, ion. στείρη, f. (mhd. stiure) der (harte, feste) Hauptbalken 
des Schiffsbodens, Kiel (Il. 1. 482. Od. 2. 428 u. sp. Dicht.); ἀνά- 
στειρο-ς ναῦς Schiff mit erhöhtem Vordertheil (Pol. 16. 3). 

ετηρ, «τρη. — (orno-1y, -syy-) ετῆρ-ιΥξ (στήρ-ιγγ-ος) f. (das Fest- 
stellende) Stütze; (ormesy jo) ετηρίζω feststellen, stützen, intr. 
sich stützen, feststehen; bestätigen, bekräftigen (N. T.) (Fut. 
στηρίξω, Aor. 3-ornpı&a, Med. Plusqu. 3. Sg. ἑ-στήρικ-το Il. 16. 111 
== stützte sich, drängte sich, h. Merc. 11 = stand fest)??); 
στηριγ-μό-ς m. das Feststellen u. s. w., Feststehen, Stillstand (z. B. der 
Planeten); σνήριγ-μα(τ) n. das Gestützte, die Stütze. — σερη-νό-ς 
(E. M.), crpnv-nc fest, stark, überkräftig, rauh (vom Schalle), 
ετρῆν-ο-ς m., «τρῆν-ος n. Kraft, Ueberkraft, Uebermuth, στρην-ιάω 
(-ύομαι Hes.) überkrüftig sein; στρην-ύζω stark oder rauh schreien 
(Poll 6. 88); ἆ-στρηνές' δύσθετον, σκαιόν, ὀξύ (Hes.)°®). 
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crop, crup. — (star-da das Emporstehende, orag-da, 9 st. d, 
vgl. skand ξανθός), στόρ-θη (Hes.), ετόρ-θ-υξ (vy-og), -υγξ (vyy-oc) 
f. Schaft, Spitze, Zinke. — ετύρ-αξ (ακ-ος) f. Schaft, unteres 
Lanzenende, die Lanze selbst?!), Demin. στυράκ-ιο-ν n.; ὄτυρακ-ίζω 
mit dem unteren Lanzenende stechen. 

sta-l. 
εταλ, «ετελ, ετολ. — (στελω) ετέλ-λω stellen, in Stand 

setzen, ausrüsten, ordnen; wohin stellen, bestellen, nach Einem 
schicken, kommen lassen; wohin schicken, senden; einstellen, ein- 
ziehen, einreffen (Fut. στελῶ, ep. στελέω, Aor. ἕ-στειλα, ep. στεῖλα, 
ἕστελσεν ἔστειλεν Hes., Perf. ἕ-σταλ-κα, ἕ-σταλ-μαι, Plusqu. 3. Pl. 
ἐ-στώλ-α-το Hes. Sc. 288, Her. 7. 90, Aor. Pass. ἕ-στάλ-η-ν., poet. 
auch ἐ-στάλ-θη-ν) 55); Verbaladj. σταλ-τ-έο-ς, Adj. σταλτ-ικό-ς zusam- 
menziebend, hemmend;' ὑπο-στέλλω abschicken, wegschicken, überh. 
schicken; ἁπό-στολο-ς abgesandt, Subst. m. der Bote, der Apostel 
(N. T. u. Eccl); die Flotte, bes. die Ausrüstung ders.; ἔπι-στέλλω 
zuschicken, hinschicken, auftragen, befehlen, ἔπι-στολή f. das durch 
einen Boten Uebersandte, Nachricht, Auftrag, Brief [lat. epistula, 
nicht epistola; für u die zuverlässige Schreibart der Inschr. und 

alten Handschr.9)]. — ετόλ-ο-ς m. das Rüsten, die Rüstung, bes. 
zu einem Wege, daher: Weg, Gang, Reise, Fahrt, Zug, bes. 
Heereszug, Feldzug; (meton.) Zug, Gefolge, Heer, Flotte; am 
Schiffe: der vorn vorragende Theil, Schiffsschnabel (dessen höch- 
stes Ende dxgocróliov). — ετολ-ή f. a) Rüstung, Ausrüstung, 
Heereszug; b) Ausrüstung mit Kleidern, Bekleidung, Tracht, An- 
zug, Pracht-, Staats-kleid, Demin. στόλ-ιο-ν n. — cToX-i-c ((δ-ος) 
f, = στολή b); Falte im Kleide, Pl. Faltenwurf (af ἐξεπίτηδες 
ὑπὸ δεσμοῦ γιγνόμεναι κατὰ τέλη τοῖς χιτῶσιν ἐπιπτυχαί Poll. 7. 54), 
Demin. oroAld-10-v (auch zu στολή) n.; (στολιδ-ω) στολίζω in Stand 
setzen, ausrüsten, die Segel einziehen (Aor. ἕ-σεόλι-σα, Perf. 
ἐ-στόλι-σ-μαι); στολισ-τή-ς m. Ausrüster, Bekleider, στολισ-τήρ-ιο-ν n. 
Kleiderkammer, στολισ-μός m., στόλισ-μα(τ) n. Rüstung, Bekleidung; 
στολιδ-0-ω anziehen (στολιδωσαµένα Eur. I. A. 255), στολιδω-τό-ς 
angezogen, faltenreich, oroAldw-ue(r) n. Falte. — «πελ (== στελ, vgl. 
dor. ὅπα-διο-ν, ait. ora-dio-v pg. 1163): Kol. «επόλ-α -- στολή: 
επολ-ά-ς (άδ-ος) f. ein Stück der Reiterrüstung (Xen. A. 3, 3. 20. 
4, 1. 18); (Σσπελ-σπελ, Fnelmel, *nemel) πέ-πλ-ο-ς m. a8) Ober- 
kleid, Pracht-, Staats-kleid, Umwurf, Ueberwurf, Decke), b) (we- 
gen der Aehnlichkeit hiess so auch) das Darmfell, Netz (sonst 
δῆμος), ο) eine Pflanze, Wolfsmilch (euphorbia peplus Linn.) auch 
πέπλ-ιο-ν n. (Diose.), πεπλ-ἰ-ς f. (Plin); (πεπλό-ω) πέπλω-μα(τ) n. 
poet, — πέπλος; πεπλῶδης peplosartig. 

oral" ταμεῖον xrqvov (Hes. — εταλ-ἰ-ς ({δ-ος), dor. στάλ-ιξ 
(1-06) f. Stellholz, Stange. — ετελ-εό-ς m., ati. στελ-εύ-ν, ep. 
στελ-ειό-ν (Od. 5. 236) n. Stiel, Demin. στελ-ίδιο-ν n.; CTEA-EQ, ion. 
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στελ-εή, ep. στειλ-ειή (Od. 21. 422) f£, Loch oder Oehr in der Axt, 
um den Stil zu befestigen, erelsd-w, στελειό-ω mit einem Stil ver- 
gehen. — ετέλ-εχ-ος (vgl. τἐµ-αχ-ος. αἶσ-χ-ος) n. Stummel, Stamm- 
ende?5), Demin. στελέχ-ιο-ν n., στελεχ-ιαῖο-ς zum Stammende geh., 
στελεχ-η-δόν siammweis, στελεχ-όω einen Stamm treiben, στελεχώδης 
stammendartig. " 

ετάλ-η f. = oray-ov (pag. 1128), σταλά-ω, (σταλα-ω) σταλα-ίω, 
σταλά-ζω, {σταλαγ-ω) σταλάσσω» σταλαγ-έω (Sp.) = στάζω 9); 
σταλακ-τ-ό-ς, -εκό-ς = στακτ-ός, -ικός, σταλαγ-μό-ς m., στάλαγ-μα(τ) 
n. ᾱ-- στάγµα, σταλαγµ-ία-ς, -ιαῖο-ς = σακτός: σταλη-δών (δόν-ος) 
f. = σταγών (Hes.). 

ετηλ. — ετήλ-η, dor. στᾶλ-ᾱ, Bol. στάλλα (= orai-va?), f. 
eig. Gestell — Säule, Grab-säule, -stein, Pfeiler, Strebepfeiler, 
Demin. ornA-ld-10-v n.; ornA-L-ın-s m., στηλ-ἴ-τι-ς f., στηλή-τή-ς, στηλ-ῆ- 
τι-ς (σταλᾶ-τι-ς dor.) f. zur Säule geh., auf eine Säule geschrieben 
(auf einer S. wohnend, wie einige ägypt. Einsiedler thaten, Eccl); 
στηλιτ-εύ-ω auf eine S. schreiben, bes. dadurch brandmarken, 
στήλιτευ-τ-ικό-ς brandmarkend, στηλίτευ-σι-ς f. Brandmarkung; στηλ-ἰ-ς 
(16-05) f. Stange am Schiffshintertheile; στηλό-ω wie eine S. auf- 
stellen, errichten, zur S. machen; 'στηλο-ειδής säulenartig. 

Stu*" 
ετυ. — (στυ-ω) crÜ-U empor-, auf-richten, steifen (Perf. 

ἕ-στυ-κα emporgerichtet sein)99), στυ-τ-ικό-ς zur Aufrichtung geh., 
στῦ-σι-ς Í., στῦ-μα(τ) n. Aufrichtung. — ετῦ-λο-ς m. = στήλη; 
Griffel zum Zeichnen und Schreiben®®), Dem. στυλ-ίσκο-ς m., στυλ- 
Lin-s m., orA-i-u-g f. — στηλ-ίτης, -ἴτις, στυλό-ω mit Säulen stützen, 
στυλο-ειδής — στηλοειδής. 

ετεξ. — cteu- sich anstellen, als ob man etwas thun will, 
sich geberden; Miene machen, verheissen, versprechen, drohen 
(nur Hom. und zwar Prüs. 3. Sg. ετεῦ-ται [wohl statt στεύ-ε-ταε], 
Impf. 3. Sg. ετεῦ-το; ausserdem 3. Pl. στεῦ-νται Aesch. Pers. 49 D.) *^). 

ctoF. — (oroK-e, oro-ie) ετο-ιά (Arist. Eccl. 676. 686. Eur. 
Her. 431), ετο-ά (-ιά Collectivsuffix) f. Säulenhalle*!) (weil in der 
ποικίλη zu Athen Zenon lehrte, hiessen dessen Anhänger oí ἐκ 
τῆς στοᾶς φιλόσοφοι, die Stoiker); auch: Vorrathshalle, Weinkeller, 
Schutzdach = vinea der Römer; Demin. στο-ΐδιο-ν, στῶδιο-ν n.; 
(stw-ie, 070-0, στω-α) 0TW-ixö-g aus, von der Säulenh., 6 Στωικό-ς der 
Stoiker; στῶ-αξ (στώ-ακ-ο-ς) m. verächtlicher Ausdruck für Stoiker 
(Alex. ap. Ath. 13. 563 d). 

stu-p. | 
crum. — ετύπ-ος n. Stange, Stengel, Stiel; ετύπ-η, auch 

στύππη, f. drvx-tioy n. der grobe Theil des Hanfstengels oder 
Flachses, grober Hanf, Werg, Strick daraus, σπύπ-ειο-ς, -vo-g 
von W.; στύπ-αξ (ax-og) m. Verkäufer der Stricke von Werg. 

ετυφ. — ετύφ-ω dicht, fest, hart machen, zusammen- 
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ziehen, σπυπ-τ-ικό-ς zusammenziehend u. s. w., (στυφ-τι) στῦψι-ς f. 
das Zusammenziehen u. s. w., στῦμ-μα(τ) n. das Zusammenziehen 
u. 8. w., ein .Färbestoff; σπυπ-τήρ-ιο-ς  στυπτικός, als Subst. f. 
ία (erg. γή) zusammenziehendes Salz, Alaun oder Vitriol, στυπτη- 
ριώδης alaun-, vitriol-artig; CTUP-ÖC, ετυφ-νό-ς, ετυφ-ρό-ς dicht, fest, 
hart, zusammengezogen, στιφό-της (τητ-ος) f. das Dichtsein, Fest- 
sein. — CTÜP-E-AÖ-C, ετὔφ-λό-ς = στυφρὸς, ετυφελ-ίζω poet. (vgl. 
στέµφω p. 1130) hart behandeln, misshandeln, schlagen, stossen, 
drängen, treiben (Aor. ἕ-στυφέλιξα; vgl. Hes. στυφελίζειν ano τοῦ 
τοῖς στύφεσιν Mavvewv, ὃ fov. στελέχεσι), στυφελιγ-μύ-ς m. das Schha- 
gen u. s. Ww. (Ar. Equ. 537, dazu Schol. λοιδορίαι, ὕβρεις) στυφε- 
λώδης = orupelög””). 

sta). 
sta. — (*-si-stä-re) si-stö-re (Perf. *sti-sta-i, *sti-la-i — 

sti-ti, Sup. std-tu-m) stellen, hinstellen, irgendivohin bringen; Com- 
posita -süifi, sti-tum: con-, inter-, ob-, super-sistere, -stiti (ohne 

stitu-s): ab-, ad-, in-, per, re-, sub-sistére; circum-stare (s. pg. 1136). 
— Part. stä-tu-s feststehend, fest, bestimmt, stat-ariu-s zum Stehen 
geh., stehend, feststehend, síat-ivu-s fest-, still-stehend, (milit.) 
zum Posten, Quartier geh. (castra Standlager), (relig.) festgesetzt 

. (feriae); Stä-ta, Bein. der Vesta (statae matris simulacrum in foro 
colebatur Fest. p. 317). — (-stá-ti, -sta-t) -Ste-s (sli-t-is)"?): anti-ste-s 
com. Vorsteher, Oberpriester (-in), f. anti-sti-ta; inter-ste-s dazwi- 
schen befindlich (Tert.); prae-ste-s com. id., Beschützer; super -ste-s 
nahe bei Etwas seiend, gegenwürtig, Zeuge (superstites testes prae- 
sentes significa, cujus rei testimonium est, quod superstitibus ü, inter 
quos controversia est, vindici assumere jubentur, Fest. p. 305), übrig 
bleibend, überlebend; (-stät-iu-m) -stít-iu-m n.: anti-stitiu-m Vor- 
steheramt, inter-stitiu-m Zwischenraum, ju-stitiu-m Stillstand der 
Gerichte, Gerichtsfeier, sol-stitiu-m n. Zeit des scheinbaren Sonnen- 
stillstandes, der längste Tag (Ggs. bruma, vgl. Varro 1.1. 6. 2. 53 
alter motus solis est a bruma ad solstitium), Sommer-zeit, -gluth. — 
Stat-anu-s, Slatu-Linu-s m., Stat-ina f. die das Stehen der Kinder 
befördernde Gottheit, Stät-W-iu-s m. röm. Gentilname. — stä-tu-s 
(tu-s) m. Stehen, Stellung, Stand, Zustand, Lage, Beschaffenheit, 
Verhültniss; statu-ere (Perf. stätu-i) stehen machen = hin-, fest-, 
auf-stellen, aufrichten, errichten, einrichten, festsetzen, bestimmen, 
beschliessen, Part. síatu-tu-s von aufgerichteter Statur, gross, schlank; 
Composita: -stitu-ere, -stitu-tu-s: ad-, con-, de-, in-, prae-, pro-, re-, 
sub-stituere; con-stitutus (hominum a consistentium multitudine. appel- 
latur Paul. D. p. 42. 5); statu-tio(n) f. Hinstellung, Errichtung 
(Vitr. 10. 5); statu-men (min-is) n. Stütze, Unterlage, Pfahl, statumin- 
äre stützen, statumina-ti-o(n) f. Unterlage; stätu-a f. Stand-, Bild- 
sKule, Statue, statu-ariu-s (-ali-s Inscr.) zur B. geh., Subst. m. Bild- 
giesser. — stä-ti-m stehenden Fusses, feststehend, auf der Stelle, 
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sogleich, alsbald *). — stä-ti-O(n) f. das Stehen, Stillstehen; 
(coner.) Standort, Aufenthalt, Quartier; (milit.) Posten, Wache; 
(nautisch) Rhede, Bucht, Ankerplatz; Station, Poststation; station- 
äli-s stillstehend (stella, Plin. 2. 15), station-ariu-s zum Posten 
geh., Subst. Post-halter, -meister (eine Art Landpolizei Cod.); inter- 
stitio f. Stillstand, Innehalten; super-stitio f. das Stehenbleiben . 
über etwas Unerwartetes, das Betroffensein, Angst, namentlich 
vor dem von den Göttern Kommenden = Aberglaube [für „Ober- 
glaube“, dem super- in superstitio nachgebildet, was über den wahren 
Glauben hinaus, daran neben vorbei geht, Grimm Wörterb. s. v.] 
(horum enim sententiae omnium non modo superstitionem tollunt, in 
qua inest timor inanis deorum, sed eliam religionem, quae deorum 
cultu pio continetur Cic. n. d. 1. 42. 117), superstiti[on]-0su-s aber- 
glüubisch. — stä-tor (ioris) m. Aufwürter, Diener; Stá-tor m. 
Feststeller, Erhalter, Gründer, Bein. des Jupiter“), Stator-iu-s röm. 
Gentilname; de-siitor m. der Abstehende (Jul. Epit.); in-stitor 
m. Hausirer, Trödler, Krämer; (sta-tr3c) ob-sté-tr-iz (ic-is) f. He- 
bamme, obstetric-iu-s zur H. geh., obstetric-are Hebammendienst 
leisten .(Tert.); stö-tura f. (vom Aufrechtstehen) Statur, Grösse, 
körperliche Länge. — (*stäna) de-sti-na f. Stütze, Verbindung; 
destinä-re feststellen, bestimmen, beschliessen*9), Part. als Subst. 
n. das festgesetzte Ziel, destinä-tor m. Feststeller (Eunod.), destina- 
ti-ö(n) f. Feststellung u. 8. w.; ob-stinare bestehen auf etwas, Part. 
obstina-tu-s (Adv.-te) fest entschlossen, beharrlich, hartnäckig, obstina- 
ti-o(n) f. Beharrlichkeit u. s. w.; prae-stinäre vorher feststellen den 
Kaufpreis, verhandeln, kaufen (Plaut. App.) — stä-bülu-m n. 
Stand-, Auferfthalts-, Wohn-ort, Stall, Wirthshaus, Schenke, Bor- 
dell*), stabul-äriu.s zum Stall geh., als Subst. m. Stall-knecht, 
-wirth, Gastwirth; stabula-ri stellen, den Aufenthalt haben, stabula- 
ti-ö(n) f. Stand für's Vieh (Col.); nau-stibulu-m n. Schiff-steheplatz, 
Schiffstall, daher ein Gefüss, in das die Form eines Schiffes passt 
(Paul. D. p. 169); pro-stibulu-m n. (Ding zum öffentl. pon 
öffentl. Dirne, (übertr.) Bordell'); ve-stibulu-m (vgl. pag. 372 
n. abgesonderter Ort, Vorhof, Vorhalle, Eingang, Zugangí?) — 
Stá-bYli-8 (Adv. -ter) feststehend, standhaft, fest, dauerhaft, un- 
wandelbar, síabüi-ta-s (tatis) f. das Feststehen u. s. w., Stabili-ö(n) 
m, röm. Beiname; stabili-re feststehend machen, befestigen, fest- 
stellen, stabili-lor m. Befestiger (deus stator stabilitorque est Sen. 
ben. 4. 7), stabili-men (-min-is), -mentu-m n. Befestigung, Befesti- 
gungsmittel — (*staiva) stiva f. Pflugsterze°®). 

(*sta vara, * stau-ru-s, vgl. ὄταυ-ρό-ς pg. 1126) in-, re-staurä-re 
in Stand setzen, wiederherstellen, instaura-t-iwu-s wieder hergestellt, 
erneuert (ludi Cie. div. 1. 26. 55), instaura-tsciu-s zur W. geh. 
(Macrob.), in-, re-staurä-tor m. Wiederhersteller, re-staurá-ti-o(n) f. 
Wiederherstellung (Dig. — tau-ru-s m., tau-ra f. = ταῦρο-ς, 
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ταύ-ρα pag. 1127, Demin. faurü-lu-s; taur-eu-s von Stieren, Rindern, 
als Subst. f. Ochsenziemer, taur-inu-s id.; solli-taur-ili-a n. Pl. (8. 
sollu-s pag. 1028); su-ove-taur-ilia n. Pl. Schwein-Schaaf-Stier- 
opfer (diese drei Opferthiere wurden um das versammelte Volk ge- 
führt und dann als Sühn- und Reinigungsopfer dem Mars geschlachtet, 
vgl. Varro r. r.;2. 11. populus Romanus cum lustratur suovetaurilibus, 
circumaguntur verres, aries, taurus 9); Tör-iu-s, Tor-àn-iu-s. 

sta. — stä-re (Perf. *ste-sta-i, *ste-ta-i = sté-ti, Sup. sta- 
fu-m) stehen, stillstehen, feststehen, bestehen, Stand halten, ver- 
harren, empor-, aufrecht-stehen, beistehen, zu stehen kommen = 
kosten, vom Preise [Composita: -stiti, -statu-m: con-, in-, ob-, prae-; 
-stiti (ohne statum): ante- oder anti-, circum-stare; ohne -stiti, -statum: 
di-, ex-, super-stare]; Part. sían-s; con-stan-s beständig, fest, unver- 
änderlich, constant-ia f. Beständigkeit u. s. w., Constant-iu-s, -ia, 
-inw-s, -ma; in-stant-ia ἓ. = constantia;.ob -stani-ia f. Widerstand, 
Hinderniss (Vitr.); ob-sta-ctülu-m n. id. (Sp.); Sta-t-iu-s, Stajenu-s. 
— stä-men (min-is) n. = íocróg b) pag. 112653), sub-stämen id., 
stamin-eu-s aus Fäden bestehend, stamin-ä-tus id. (Petron. 41 zw. ) 
Stamin-ariae f. ein Stück des Decimus Laberius (Gell. 16. 7. 4); 
sta-ti-m (alt) = stälim (pag. 1134). 

sta- Kr -g'). 
stag-nu-m n. dr wasser, stehendes Gewässer, Pfütze; überh. 

(poet.) Gewässer, Canal; stagnä-re ein stehendes Gewässer bilden, 
stagniren, unter Wasser stehen, (meton.) strömen, benetzt sein, 
(act.) unter W. setzen, überschwemmen, stagnà-f-li-s, stagn-ensi-s 
zu den Pfützen u. s. w. geh., stagn-ali-s in stehenden W. lebend, 
stagn-inu-s stehendem W. ähnlich, stagn-Ösu-s voll Pfüt2en u. Β. w. — 
stag-nu-m, stan-num n. Mischung aus Silber und Blei, Werkblei, 
(wohl Zink) ; eet stann-eu-s aus Stannum bestehend, zinnern. 

8ta-p!*). 
sttp. — stip-s (Nom. stip-i-s Varro 1.1. 5. 36. 50, s. Neue 

I. 135, Gen. sfíp-is) f. (aufgehäufte kleine Münze) kleine Münze, 
Beitrag in kl. M., Geldbeitrag, Gabe; stipendium s. pg. 1178. — 
(* stípu-s) stipü-lu-s fest; stipula-ri sich fest machen, sich festver- 
sprechen lassen; (übertr.) versprechen, sich verpflichten (cum spon- 
detur pecunia, stipulari dicitur, Fest p. 297), stipula-tu-s (tus) m., 
-ti-o(n) f. fórmliches Versprechen, Verpflichtung, Stipulation (stipu- 
latio est verborum conceptio, quibus is, qui interrogalur, dalurum 
facturumve se, quod interrogatus est, respondet, Dig. 45. 1. 45), 
Demin. stipulatiun-cula; stipulä-tor (tor-is) m. der sich ein fürml. 
Versprechen geben lässt. — (*stipa) stipü-la f. (der emporstehende) 
Halm, Stroh. 

stip. — (*sttpu-s, * stipi-ti, *stipi-t) stIpe-8 (1-t-is, Nom. stip-s 
Petron.) m. Stamm, Pfahl, Stock, Klotz, (übertr.) Klotz, dummer 
Mensch. — stIp-a f, Festigungsmittel, Stopfwerk (vgl. στείβω 
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u. 6. w. pag. 1130), stipa-re festmachen, zusammendrüngen, voll 
machen, dicht anschliessen, umgeben, umringen, in dichter Menge 
begleiten, stipa-tor (tör-is) m. Begleiter, Plur. Begleitung, Gefolge 
(stipatores, qui circumdant corpora regum Fest. p. 314), stipa-li-o(n) 
f. die sich drángende Menge, Begleitung. 

Sta-bh !5). 
stáb. — Stäb-iae f. (fester Platz, Festung) Stadt in Cam- 

panien, unweit Pompeji, Stabianu-s stabianisch; Stab-er-iu-s 
m. röm. Eigenname. . 

0, tib. — tih-ia f. Schienknochen, Schienbein (als fest 
aufrecht stehend); Beinröhre —= Pfeife, Flöte; tibi-@li-s zum Sch., 
zur Pfeife, Flöte geh., (ibi-àriws m. Flöten-verfertiger, -händler, 
tibi-nu-s zur Fl. geh.; tibi-cen pag. 109. — (*hb-a Hügel, als 
fester, aufrechter, vgl. sabinisch (eba; nam lingua prisca οἱ in, 
Graecia Aeoleis Boeolii sine afflaty vocant colled „tebas“ et in Sa- 
binis, quo e Graecia venerunt Pelasgi, etiam nunc ia dicunt, Varro 
r. r. 3. 1.) Tib-ur (ür-is) n. Festung, Bergfeste, uralte Stadt in 
Latium, zu beiden Seiten des. Απίο auf einem felsigen Hügel 
(Tibur, sicut Cato facit testimonium, a Caltillo Arcade, praefecto 
classis Euandri, sicut Sextius, ab Argiva juventute, Solin. 2; vgl. 
Hor. c. 2. 6.5 Tibur Argeo positum colono), jetzt Tivoli, Tibur-s; 
Tibur-t-inu s, Tibur-nu-s zu T. geh.; Tibur-tu-s m. Erbauer von T. 
(Verg. A. 7. 671); Tib-eri-s m. (Thybri-s, id-is poet.) m. — Berg- 
strom, Hauptfluss Mittelitaliens (früher Albula, jetzt Tevere, Te- 
verone), Tber-imu-s zum T. geh., Subst. m. Tiberfluss, König zu 
Alba; Tiber-iu-s röm. Vorname, bes. der Kaiser, Nachfolger des 
Augustus (Tib. Claudius F. Nero); (* Tiber-lu-s) Tibul-lu-s m. röm, 
Elegiker, Freund des Horaz. — (*tifa italisch) Tif-er-nu-m n. 
— Bergfeste, Stadt in Umbrien am Tiber (jetzt Città di Castello), 
am Metaurus (jetzt Angelo in Vado), in Samnium; Tif-er-nu-s m. 
in den Apenninen entspringender, am Berge Tifernu-s hinströmen- 
der Fluss (jetzt Biferno). 

töb, εδ). — tiüb-u-s m. Röhre, Demin. tübi-lu-s m., (*tubula-re) 
tubulä-tu-s mit R. versehen, íubula-ti-o(n) f. röhrenförmige Höh- 
lung; tüb-a f. Röhre; bes. Tuba, Trompete, Kriegsposaune; (übertr.) 
Kriegszeichen, Krieg; volltónende erbabene Poesie oder Rede; tub- 
ariu-s m. Tubaverfertiger (Dig.); iubi-cen pag. 109, tubicina-tor 
σαλπιγκτής Gloss. Cyrill. 

(of. — tOf-u-S m. = τόφ-ο-ς pag. 1129, tof-ac-eu-s, -iu-s, 
tof-ic-u-s, tofan-u-s, -eu-s, lof-0su-s aus T., tufsteinartig. 

Sta-r?"). 
stér, stre, — siér-Yli-8 (ster-ilu-s Lucr. 2. 845, Fest. p. 316) 

starr d. i. unfruchtbar, nutzlos, ertraglos, fruchtlos, sterili-ta-s 
(tati-s) f. Unfruchtbarkeit u. s. w.; Inchoat. sterile-sc-ere unfr. wer- 
den; steri-cula f. Bärmutter einer Sau, die noch nicht geworfen 

Vanidek, etym. Wörterbuch. 72 
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hat (Petron. 35). — (*stre-no) stré-nu-u-S hurtig, wacker, be- 
triebsam, emsig, eifrig (Adv. strenue)’*), Strenua f. Göttin, die 
Munterkeit zur Arbeit gibt (August.), strenui-ta-s (tatis) f. Hurtig- 
keit u. 8. w.; sirenuä-re hurtig sein (Plaut. P&. 2. 2. 34). 

stir. — stir-ia f. fester, d. i gefrorener Tropfen, Eiszapfen 
(stiria, id est gutta Serv. Verg. G. 3. 366), stirid-cu-s gefroren 
(gutta Solin. 27); (*stir-la) stil-la f. Tropfen (von zähen und 
fetten Gegenständen), übertr. eine kleine Quantität°®); stüla-re 
tröpfeln, träufeln, triefen, stilla-ti-m  tropfenweise, stillä-t-Tvu-s, 
-sc-iu-s tröpfelnd, stülla-ti-o(n) f. das Trópfeln. 

sta-l. 
stöl. — (*stol-u-s) stólY-du-s (Adv. -de) urspr. geistig starr, 

unbeweglich, unempfindlich; tölpelhaft, thöricht, einfältig (austerus, 
Nigid. Gell. XVIII. 410); vgl. stolidum genus Aeacidarum, (Enn. An. 
v. 187. V.) = rauh, roh, ungebildet; stolida causa (Cic. top. 15. 88) 
== unbewusste Veranlassung (im Ggs. zur wirkenden selbstthäti- 
gen Ursache), stolidi-ta-s (iatis) f. geistige Starrheit u. s. w. — 
stul-tu-s (Adv. -te) = stolidus,» stulti-tia f. = stoliditas*9). — 
stöl-ö(») m. der an Pflanzen wuchernde Nebenstamm (Liciníus 
Stolo propler diligentiam culturae stolonum confirmavi cognomen, e 
radicibus, x nascerentur e solo, quos stolones appellabant, Varro 
r. r. 1. 2. 9). , 

stol. — (*stola, vgl. orodo-s, στολή pag. 1132) prae-stöla-ri 
für Jemand bereit stehen, ihn erwarten (praestolari dicitur is, qui 
ante stando ibi, quo venturum excipere vult, moratur Paul. D. p. 223), 
praestola-ti-o(n) f£. das Warten (Vulg.). 

Lehnwort: stöla (= στολή) f. langes Obergewand, Stola, Robe, 
Frauenkleid; (übertr. Dame, Matrone. 

stu?). 
stü-p°"). — stüp-öre (wi) (vgl. W. rap, dan, Haß pag. 1130) 

betroffen sein, betltubt sein, stutzen, staunen, Inchoat. stupe-sc-ere; 
stupt-du-s betroffen u. s. w., stumpfsinnig, dumm, stupidi-ta-s (tatis) 
f. Betroffenheit u. s. w., siupidäre betroffen u. s. w. machen, 
stupe-facere id.; stup-or(ör-is) m. — siupiditas, stupor-@-W-s ange- 
staunt (Tert) _ 

stü-p. — (stüpa, geschärft) stuppa f. = orunn (pag. 1133) °®), 
stupp-eu-s = orunsıog, Slupp-ariu-s zum W. geh. (stipa, qua am- 
phorae firmari solent, cum exstruuntur Fest. p. 351). 

1) B. Gl. 429b. — Corssen I. 414 ff. N. 249. — C. E. 211. — F. W. 
9211f. 498f. — Fritzsche St. VI. 328. — Grassmann KZ. XII. 101. — 
L. Meyer KZ. VIII. 281ff. — Miklosich Lex. pag. 882. — Die ein- 
zelnen Verbalformen siehe C. V. I. 68. 68. 90. 94. 125. 13). 144. 154. 6). 
183. 6). 242. 250 f. 254f. II. 35. 39. 45 f. 53. 58. 83. 85. 97. 100. 127. 
158. 164. 170. 18). 177. 182. 188. 210. 224. 227. 1). 244. 328. 364. 10). 
380. 382. — Vgl. ferner Fritzsche St. VII. 386. 388 und Kuhn KZ. Il. 
897. 467, der Skr. „sthänu fest, standhaft" vergleicht, wozu G. Meyer St. 
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V. 338: „passend“. — 2) Ueber das Suffix vgl. C. E. 630f. — 3) Brug- 
man St. IV. 115. 48): στἐᾶτος, φρέάτος non suni facta ex Ἑατέᾶρτος, 
Ἑφρέἄρτος, sed ex *ornarog, "ϕρῄϕᾶἄτος. --- Vgl. noch: Goebel KZ. XII. 238. 

Meyer KZ. V. 369. — 4) Brugman St. ΥΠ. 366: indogerm. stavara 
durch Steigerung eines aus sta geschwüchten situ, wenn nicht, was man- 
ches für sıch hat, W. sta + Suff. va. — 5) Vgl.: Förstemann EKZ. I. 
495. 1). Kuhn KZ. I. 515. Pictet KZ. VI. 182. Schweizer-Sidler KZ. II. 
302. 369. — Miklosich Lex. s. v.: turi (umbr. turu, goth. stiur, celt. 
tarvos, osset. stur Lastthier, lit. tauras). — Corssen I. 857: zu stw. — 
PW. III. 821: tavuri (aus dem griech. ταῦρος) der Stier im Thierkreise. 
— 6) Vgl. G. Meyer KZ. XXII. 25. St. V. 9. — 7) G. Meyer St. V. 114. — 
8) Vgl.: Schweizer-Sidler KZ. II. 308. S. W. und Sch. W. s. v. Lobeck 
Path. El. I. pg. 354. — Anders Döderlein nr. 154: aus δυς-, Adj. δυστό-ς. 
— 9) Anderweitige Deutungen siehe C. V. I. 143f.; vgl. noch ibd. 39. 
90. II. 45. 66. — Vgl. noch Ebel KZ. IV. 204; ferner Sch. W. s. v.: bei 
etwas geistig stehen, geistig gegenwürtig sein, verstehen. — Anders 
Dóderlein n. 418: von ὑστός, εἰδέναι. — 10) F. W. 209; Spr. 116: stak 
Starr sein, stocken, widerstehen. — 11) Vgl. M. Müller Vorl. II. 87, der 
e h. staggan, stiggan, engl. to sting, stechen, vergleicht. — 12) Vgl. Sch. 

. &. v. und Schweizer-Sidler KZ. II. 68. Ueber σταχυ-, evozvn- , σταχυο- 1Ώ 
Compositis siehe G. Meyer St. V. 90. — 13) C. V. I. 321. 38). II. 271f. 
— 14) C. E. 65f. 9211. Vgl.noch S. W. und Sch. W.s. v. — 15) Vgl. Deffner 
St. IV. 316. — 16) C. E. 494. — Osthoff KZ. XXIII. 585. — 17) S. W. a. v.: 
verkürzt aus 2/9evélaog. — 18) B. Gl. 4218. — Bugge St. IV. 326. — 
Corssen I. 162. 484. 505f. II. 210. N. 196. 201f. 268. — C. E. 212£. 
216. 218; KZ. XIII. 399. — F. W. 210. 410. 499. 1079; F. Spr. 381. — 
Grassmann KZ. XII. 91. 9). 94. 1). — Kuhn KZ. I. 140. — Pott E. F. 
IL. 195. — Walter KZ. XII. 413 Anm. — 19) C. V. I. 207. — 920) S. W. 
8. v.: irrig die heilige Priesterbinde, infula (wie auch Ameis-Hentze ad. Il. 1. 
14 Apollinis infula Verg. A. II. 430 herbeizieht) — 21) Corssen I. 147. 
484. N. 196. Dazu Schweizer-Sidler KZ. XVII. 308: „der Verfasser hat 
die deutschen Formen ducstein, oberd. tauchstein, bei uns tügstei unbe- 
achtet gelassen“. — Meister St. IV. 448: τόφος et tofus- peregrinae ori- 
ginis esse videtur. — 22) Vgl.: Aufrecht KZ. II. 68. C. E. 684. Sch. W. 
8. v. (der Skr. stapana Wohnung vergleicht) — Anders: ») Düntzer KZ. 
XII. 13: W. tap ausbreiten; τόπος = Strecke. b) Ebel KZ. I. 304 ver- 
muthet Zusammenh mit W. tup, τύπτω, wenn „Ziel“ die Grundbe- 
deutung sein sollte. Die andere, dort versuchte Zusammenstellung mit 
W. tvaK tegere und mit ταπεινός nennt Curtius KZ. III 417. 15) „unbe- 
friedigend“. c) L. Meyer KZ. VII. 288 stellt τόπος mit tempus zusammen 
(ez tempore = von der Stelle, auf der Stelle). Dagegen Corssen B. 441. 
— 23) C. V. II. 20. 100). 235. — 24) Anders Brugman St. IV. 161. 77): 
»S&velsberg de dig. p. 52 apte θάμβος a *HaFog. — 25) Vgl. C. V. I. 
221. 17). — 26) Düntzer KZ. XII. 25: „in &- möchte ich doch jetzt lieber 
das verstärkende « sehen“. — Anders Döderlein n. 2485: = ἀναστεφής. 
— 27) B. Gl. 499a. — Corssen I. 517f. II. 156 f. — C. E. 212 f. 594. 
719. — F. W. 499. 1079; F. Spr. 253f. 881f. 888. — Grassmann KZ. 
XII. 101. — Kuhn KZ. III. 322. — Lottner KZ. ΥΠ. 178. 106). — Walter 
KZ. XII. 411 (vgl. dazu Schweizer-Sidler KZ. XIV. 435). — 28) Siegis- 
mund St. V. 175. 94) geht von στρέφος aus und meint „vocalis inserta 
est in adj. στέριφο-ς durus". — 99) C. V. II. 272. 276. — 80) Anders 
F. W. 499: star strecken; eig. wohl gestreckt, straff. Ebenso Sch. W. 
8. v. ausgestreckt, ausgespannt, streff. — Aufrecht KZ. II. 148: „zu σµῆ- 
vog, στρήνος weiss ich nichts Genügendes" — 81) Schenkl"W. s. v.: zu 
στύω, 8. στῦλος, eig. der Feststecker. — 32) C. V. I. 97. 802. 15). II. 
111. 220. 276. — 33) Corssen IL 141 hält epistola für die alte Form des 

πο. 
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plautinischen Zeitalters, mag daneben schon epistula gebräuchlich ge- 
wesen sein u. 8, w. „ls wäre baare Willkür, epistola aus dem Text des 
Cicero herauscorrigieren zu wollen“. Dagegen Brambach Hülfsb. s. v.: 
„dass Cicero epistola geschrieben haben soll, ist ein Trugschluss Corssen’s, 
der sich durch die Züricher Ausgabe der Ciceronischen Briefe (1845) 
täuschen liess. Der ältere cod. Med. dea 11. Jahrh., welcher allein hier 
in Betracht kommen kann, bietet beide Formen. Daraus folgt, dass die 
spätlat. Form epistola die echte und durch Inschr. gesicherte epistula 
selbst in dem verhältnissmässig jungen cod. Med. nicht verdrängen 
konnte“. — 34) Fritzsche St. VI. 322: „ad radicem πελ (πὀλ-ο-ς) pertinere 
Sonne KZ. X. 407 minime mihi persuadet". — Pape W. s. v.: nach Eini- 
gen von πετάννυµι, nach Ándern von πέλλα, beides unwahrscheinlich. 
— Schenkl W. s. v.: πάλλω, also eigentlich das Umgeschwungene? — 
36) Anders Legerlotz KZ. VII. 67: „ich hätte nicht übel Lust, auch 
στέλεχ-ος Zu τέρχ-νος und íruncus zu gesellen". — 36) C. V. I. 334. — 
37) Brugman St. IV. 160. 9). — Corssen I. 357. 505. — C. E. 216. 218. 
— F. W. 213; F. Spr. 45. 382. — Grassmann KZ. XII. 88. — Pauli KZ. 
XVII. 12. 19). — Roscher St. I. b. 114. — Walter KZ. XII. 413 *). — 
Zeyss KZ. XIX. 176. — 38) C. V. I. 150. — 89) Aehnlich Sch. W. s. v. . 
— 40) C. E. 216; C. V. 1. 150. So auch Sch. W. s. v. — Anders Düntzer 
KZ. XIII. 22. XVI. 286 und L. Meyer KZ. XIV. 85: zu Skr. stw (Zend , 
ctu). Dagegen C. E. l. c.: „verfehlt, da Skr. stw niemals etwas anderes 
als ,lobpreisen' nicht „verheissen“, oder bloss „sprechen“ bedeutet". 
[So auch PW. VII. 1263: „loben, preisen, lobsingen, lobend aussprechen" ]. 
— Ascoli KZ. XVI. 214 ist unentschieden. — 41) Vgl. noch: Allen $t. 
IIL. 233. Brugman St. IV. 160. 9). — 42) Vgl. C. V. I. 226. 1). II. 272. 
— 43) Vgl. Corssen N. 249 und G. Meyer St. V. 52. — Anders Benfey KZ. 
IX. 106: -sti-t für organischeres -sta-t (stóf), wo die Verkürzung erst auf 
latein. Boden stattgefunden haben kann. — 44) Vgl. L. Meyer KZ. VI. 
301. — 45) Grassmann KZ. XVI. 114. 21) vergleicht Skr. sthatár, Bein. des 
Indra (Rgv. 6 mal) — 46) Vgl. Corssen II. 416. — Klotz W. s. v. 
schwankend: von sta in sisto und sto, vgl. ἱστάνω und στανύω, oder 
auch zusammenhängend mit tenere, s. Döderlein lat. Syn. und Et. 4, 
116. 178. 285. — 47) Kuhn KZ. XIV. 219f.: sta-tro, -thro, -dhro, -bro, 
-blo, -bulo erst auf latein. Boden, vgl. umbrisch stafli stabilis. —- 
Savelaberg KZ. XXI. 145 f.: sta-vara das zum Stehen dienliche, Stall. — 
48) Vgl. Corssen B. 360. — 49) Vgl.: Clemm St. VIII. 62. C. E. 196. Pott 
E. F. I. 198. — Anders Corssen B. 361: vas wohnen, daraus Verbal- 
nomen ves-ti, ves-ti-bulu-m, urspr. „Werkzeug oder Gerüth", daher „Platz 
zur Wohnung, Wohnplatz“ (wie nata-bulu-m Schwimmplatz) ^ Ebenso 
F. W. 185: vas wohnen, hausen, wesen, im Lat. nur in Ves-ta und ves- 
ti-bulu-m. — 50) Corssen I. 358*: möglicherweise von síw, aber auch 
ebensowohl aus *sía-ivu-s von sta, wie Gna-tvo-d von gna; sta kann 
in sía-ivw-8 „stellen“ bedeutet haben wie in Sta-tor. — 51) Vgl.: Corssen 
B. 818. G. Meyer KZ. XXII ı8f. — 52) Hehn p. 486: vermuthlich 
dorisches Lehnwort. — 53) Vgl.: G. Meyer St. V. 52. L. Meyer KZ. V. 
318. — 54) Vgl. Anm. 30. — Klotz W.s. v.: stammverw. mit στρηνής, streng 
— Anders Kuhn KZ. II. 466: zu skr. dhrshnu; strenu-us für stresnu-us. — 
55) Schweizer-Sidler KZ. XI. 73: Grundform stiría. — 56) Vgl. PW. 
V1I. 1339: sthulá grob, dick, gross, fest, massiv; auch Pictet KZ. V. 329, 
der dazu stellt: altnd. stoltr, abd. stolz — superbus, fastus; ags. stolt, 
engl. stout — stark, fest, derb; ir. stuirt Trotz, Stolz u.s. w.; lit. stóras 
gross, dick, derb. — 67) Kuhn KZ. IV. 8: zu Skr. stubh, stumbh stupe- 
facere u. 8. w. (nicht im PW., sondern VII. 1968: stubh = einen Laut 
ausstossen, jauchzen, trüllern). — Pictet KZ. V. 333 stellt wohl richti- 
ger zu stumbh: ahd. stumm, mhd. stumb, stump — mutus u. s. w.; stu- 
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pidus jedoch zu ksl tupü hebes (nach Dobrovsky Inst. 93, statt tapi, 
vgl. Μακ]. Lex. 1028). — Vgl. dazu bóhm. tupy stumpf, stumpfsinnig, 
dumm, tup-ece Dummkopf u. s. w. — 58) Brambach Hülfsb.: stuppa, 
stuppeus, nicht stupa oder stippa. 

2) STA Laut von sich geben; STA-N stöhnen, seuf- 
zen. — Zend cta-man Maul, os (Brockhaus vend. ind.); Skr. stan 
donnern, dróhnen, brüllen, brausen; mit m»is-, vi-: laut stöhnen 
(PW. VIL 1245£.). 

sta. 
cro. — ετό-μα(τ), Kol. στύ-μα(τ) n. Mund, Maul, Rachen (= 

sprechend, tönend), Mündung, Oeffnung; (überhaupt) der vordere 
Theil, Fronte!), στοµατ-ικό-ς zum M. geh., am M. krank; Demin. 
στο-μ-ίο-ν n.; auch Gebiss am Zaum; στο-μ-ό-ω den M. verstopfen, 
mit einer Oeffnung versehen, mit einer Spitze, Schärfe versehen, 
stählen, orouo-r5-g, τήρ (τῆρ-ος) m. der Stählende, στόµω-σι-ς f. das 
Spitzen, Schärfen, Stählen, oroum-we(-) n. Mündung, Gespitztes, 
Geschürftes; orow-la-g, στόµ-ι-ο m. ein hartmäuliges Pferd; στοµ-ί-ς 
((8-og) f. Mundbinde der Flötenspieler (Poll. 10. 56); στοµ-ήρης᾽ 
εὔστομος, εὔφημος (Poll. 2. 101), orou-wöng id. — ετω-μ-ύλο-ς 
geschwätzig, redselig, gefällig redend?), στωµυλ-ία f., στώμυλ-μα(τ) 
n. Geschwützigkeit, στωµυλ-έω, -εύ-ω. (στοµυλ-ω) στομύλ-λω schwatzen, 
gefällig reden; στωμµύλ-ηθρο-ς, στωµυλήθρ-ης -— στωμύλο-. — 
ετό-μ-αχο-ς m. (Demin. von στόμα) Mündung, Schlund, Kehle (Il. 
3mal); Magenmund, Magen (Sp.)°); στοµαχ-ικό-ς vom M., zum 
M. geh. 

stan. 
CTEV, CTOV. — CTEV-W, ετεν-ά-χ-ω, ετεν-α-χ-ίζώ, (orev-ay-jo) 

ετεν-άζω, stöhnen, seufzen, beseufzen, beklagen, (übertr.) tosen, 
brausen (Iter. des Impf. στενάχ-ε-σκε Il. 19. 132, Aor. ἑἐ-στέναξα-ς 
Eur. I. T. 550, Inf. στενάξαι Dem. 27. 69)*); Verbaladj. στενακ- 
τό-ς Beufzend, beseufzt (Eur. Soph.), orevexr-ıx0-g stóhnend (Sp.); 
στεναγ-μό-ς m., Grévay-ua(r) n. das Stöhnen, Gestöhn, Seufzen, Ge- 
seufze, στεναγµώδης seufzerreich (Sp.). — (τέν-τωρ (τορ-ος) m. ein 
Grieche vor Troia, nach späterer Nachricht ein Krieger aus Ar- 
kadien = Schreier [die Stentorstimme sprichwörtlich geworden; 
(ὃς τόσον αὐδήσασχ -— jedesmal rief, 000v ἄλλοι πεντήκοντα Il. 
5. 786]°). — cróv-o-c m., «τον-α-χή f. (στόν-α-χο-ς m. Suid.) 
στεναγµός, στοναχ-έω (Il. 18. 124) —  στενάχω; στονό-ει-ς seufzer- 
reich, voll Seufzer, viel S. verursachend, jammervoll. 

ctev beengen, eng sein, [zu beengt sein = stöhnen vgl. 
voll sein — seufzen; γέµω, gemo pag. 202] 5). — (στεν-ω) ετείνω 
engmachen, beengen, Pass. beengt, gedrängt, belastet werden 
(στάνει στείνεται, συµβέβυσται Hes.); (στενἠο) CTEV-vo-c (assim., 

, 

e 



— 1142 — 

iol), cretvÓ-c (ep.), crevó-c (verkürzt, att.) eng, schmal, dünn, 
kürglich, beschränkt, στενό-τήη-ς (τητ-ος) f. Enge u. 8. w., Grtivó-o, 
στενό-ω — στείνω, στένω-μα(-τ) n. = στενότης (Schol Ἡ. 12. 66), 
στενώδης etwas eng (Sp.); oreiv-og, στέν-ος n. = στενότης: Be- 
drängniss, Angst, Noth; στεν-υγρό-ς ion. = στενός, στενυγρό-ω — 
cvtvóm, bes. zusammenziehen (Hippokr.). 

Ascoli KZ. XVI. 218 ff. — B. Gl. 426b. — C. E. 112. 212. 215. 594. 
699: C. V. I. 207. 273. 283. — F. W. 210£.; F. Spr. 199. 383. — Kuhn 
KZ. II. 237. IV. 7. — Miklosich Lex. s. v. stenati. — 1) Zu stu (PW. 
VII. 1268: loben, preisen, lobsingen, lobend aussprechen) stellen στόμα: 
B. Gl. 428b. Düntzer KZ. XIII. 22f. Legerlotz KZ. X. 386 (aus orof-u« 
verstümmelt). Dagegen C. E. 215 „stw sicherlich nicht die W. Eher 
könnte Verwandtschaft mit goth. stid-na φωνή und einigen von Diefenb. 
II. 312 berührten Wörtern stattfinden". — Schweitzer KZ. III. 378 ist 
unentschieden. — Zu Zend gtaman vergleicht Stokes K. B. VIII. 255 noch 
britt. staffn, com. stevenic (palatum). — 2) Düntzer Ἱ. c. (Anm. 1): nicht 
unmöglich Suffix -u-vA (θυ-µ-έλη, πυ-μ-έλη), in welchem Falle sich das o 
noch leichter als Steigerung des v erklären würde. — 3) C. E. l. c. theilt 
στό-μα-χο-ς. — Suffix -αχο nehmen an: Fick EKZ. . 230. Roscher 
St. IV. 192 („hat bekanntlich deminut. Bedeutung'); vgl. βάτρ-, κὐμβ-, 
νηπί-, οὐρί-, πέτρ:αχο-ς, ual-ayn. — Zur Sache vgl. noch pag. 640 Anm. 
— 4) C. V. L. c.: von besonderem Interesse unter den Formen mit blos- 
sem z statt ox ist, wenn es, wie wahrscheinlich, hierher gehört, srevayo, 
insofern das « hier die Stelle des sonst üblichen ı oder s vertritt. — 
Aehnlich Schweizer-Sidler KZ. II. 294. — Dagegen Walter KZ. XII. 376: 
„nur ein Beispiel bekannt, wo das verb. ox in y übergegangen ist, näm- 
lch.£ezopges*. (C. V. l. c. weist nebst ἔρχομαι noch τρύχω, εὔχομαι 
nach) — 5) Vgl. Pott KZ. VIII. 99. — 6) Anders F. W. 218: st: sich 
drängen: στει-νό-ς, ore-90-g, gedrängt, enge; altn. sti-m m. Gedrünge, 

übe u. 8. Ww. 

3) STA verbergen, stehlen. — Skr. stäju, täju, stend, 
stejin m. Dieb, Räuber, stdja, stónja n. Diebstahl, Raub (PW. III. 
304. VII. 1262. 1269 f.); Zend (à wegführen, ta-vi, tà-ju m. Dieb, 
ia-ja m. Diebstahl. 

ta. — τή-τη f. Beraubung,: Mangel, Entbehrung (Hes.), 
τητά-ω berauben, Pass. ermangeln, darben; rírog n. = τήτη 
(Lex.) — (*zajv Dieb, za-jv-r10) τη-ὕ-ς-ιο-ς trügerisch, vergeb- 
lich, fruchtlos (nur Od. 3, 316. 15, 13 σὺ δὲ τηὔσίην 000v Ans 
und τηύσιον ἔπος h. Ap. 540, Theokr. 25. 230)!). 

F. W. 210. 362; KZ. XXII. 374. 4. — Ludwig KZ. X. 449. — 
Windisch KZ. XXI. 432. — Fritzsche St. VI. 302: τητάοµαι, quod dupli- 
catum esse voluit L. Meyer I. 428, denominativum est τήτη substantivi, 
de cujus origine et forma certi. nihil constat. — 1) Ludwig KZ. 1. c. — 
Anders: a) Düntzer KZ. XII. 24: zu rg9g gross, übergross, (übertr.) ver- 
messen, thóricht. b) Sonne ibd. 277: ob τηὺὐσίην aus της ετ-ιην, Skr. 
(ávat, einen so langwierigen Weg? — Mit τήτη vgl. noch Κε]. taj (clam), 
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taj-ba, -na (mysterium), taj-mü, taj-nü (secretus, absconditus), tasti (occultare), 
ta-ti (fur), tati-ba (furtum). (Mikl. Lex. p. 981 ff.) ; ir. tain Diebstahl, Raub 
(vgl. die irische Sage Tain bó Cuailgne Raub der Rinder von C.). 

1) STAG decken. — Skr. sthag verhüllen, verbergen 
(PW. VII. 1280). 

CTEY, TEY. 
crey-w decken, bedecken, beschützen, abhalten, abwehren; 

aushalten, ertragen (Fut. στέξω, Aor. ἕ-στεξα); ἄ-στεκ-το-ς unge- 
deckt, undicht, orexr-ıx0-g bedeckend. — ετέγ-η, τέγ-η (Hes.) f. 
Dach, Decke, Gemach, Zimmer; ct&y-oc, τέγ-ος n. id.; τέἐγε[σ]-ο-ς 
bedacht (Π. 6. 248); στεγ-{-τη-ς m., ἔ-τι-ς f., zum D. u. s. w. geh,, 
στεγ-ήρης mit einem D. u. s. w. versehen. — ετεγ-ανό-ς bedeckt, 
fest, wasserdicht, act. bedeckend (Aesch. Ag. 349), στεγ-άνη f. 
Bedeckung!), στεγανύ-ω —= στέγω (Sp.), oreyavo-ualr) n. Verbin- 
dung der Wände (E. M. ἱμάντωμα, Evdsouog); ετεγ-νό-ς --- στεγα- 
vóg, στεγνό-τη-ς (τητ-ος) f. Dichtheit, Verstopftheit, στεγνό-ω dicht 
machen, verstopfen, löthen, kitten, στέγνω-σι-ς f. das Dichtmachen 
u. 8. W., OréyvO-r-x0-; zum Dichtmachen u. s. w. geschickt. — 
(creya-jm) ετεγά-ζω — στέγω, στεγα-σ-τό-ς bedeckt, στεγασ-τή-ς m. 
Decker (Gloss.), στεγασ-τήρ (τῆρ-ος) m. Dachziegel (Hes.), στεγασ- 
ro-i-s ({δ-ος) bedeckend (διφθέραι Her. 1. 94), στέγασ-ρο-ν n. 
Decke, Wagen, Sünfte, Behältniss, or&yao-ua(r) n. Bedeckung; 
στεγά-σι-μο-ς (= ἐρέψιμος Hes.) — Τεγ-έα, ion. -έη, f. alte Stadt 
in Arkadien?) (jetzt Ruinen zwischen den Dörfern Hagios Sostis, 
Ibrahim Effendi Achuria und Piali), Τεγεᾶ-τις f. das Gebiet. 

steg, teg. 
steg, teg. — Stög-a f. Schiffsverdeck, Deck (Plaut., nicht 

Lehnwort, denn στέγη heisst niemals Verdeck; i-stega statt in-stega 
Fulgent. p. 294 G.). — tög-öre (teri) decken, bedecken, verber- 
gen, schützen®); Part. fec-fu-s (Adv. -te) verborgen, geheim, heim- 
lich; als Subst, n. = στέγη; tec-tor (tör-is) m. Wand-decker, -maler, 
Stuckaturarbeiter, tector-iu-s zum Decken u. s. w. geh., als Subst. 
n. Wandmalerei, Stuckatur, Demin. tecíorió-lu-m n. (Cic. fam. 9. 
22. 3), tec-tura f. Bedeckung (Pallad.); (feg-é-ti) tég-é-s (E&-ti-s 
f. Decke, Matte, Matratze, Demin. tegeti-cula f., teget-ariu-s (ψια- 
Θοποιόςν ψιαθοπλόκος Gloss. Lat. Gr.); tég-4-lu-m n. Decke, 
Dach, Hülle, Demin. tegil-lu-m, teg-i-cilu-m n. (Donat. Ter. Phorm. pr. 
27); teg-i-men, teg-ü-men, teg-men (-min-is) und -men-tu-m n. 
Decke, Hülle; at-tég-ia f. Zelt, Zeltwohnung (Juven. 14. 196, Or. 
inscr. 1396; durch ad wohl das Anlehnen an die Zeltstangen be- 
zeichnet)*) — tög-a f. Bedeckung, Bekleidung (ante toga fuit 
commune vestimentum et diurnum et nocturnum εἰ muliebre. ei virile 
Varro ap. Non. p. 541. 2); bes. Toga, das römische Friedens- 
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kleid des öffentlich auftretenden Bürgers (ausnahmsweise Tracht 
der Libertinen, síola der achtbaren Frauen), Demin. íogW-la f.; 
(*togà-re) toga-tu-s mit der T. bekleidet (übertragen: fabula t. das 
eigentl. Nationaldrama der Römer; Gallia i. der römisch gewor- 
dene Theil von Gallia cisalpina; togata Libertine, Buhldirne; 
togatu-s Client, Advocat, Demin. fogatté-lu-s, togat-àriu-s m. Schau- 
spieler in der fabula t). —  tüg-ür-iu-m n. Hütte, Schoppen 
(auch teg-, tig- Inscr.), Demin. tuguriö-lu-m; tuguri-un-culu-m. 

teg. — teg-ü-la f. Dachziegel, Ziegeldach, tegul-tc-iu-s mit 
Ziegeln gedeckt, tegul-ariu-s m. Ziegelstreicher (Murat. inscr. p. 305). 
[tegul-aria Ziegelei = Tuilerie-s der Kaiserpalast in Paris, im 
Auftrage der Katharina von Medici 1564 auf einem Platze an- 
gelegt, wo früher Ziegeleien, íwileries, waren]. 

B. Gl. 429. — Corssen I. 452 f. II. 869. B. 435f. N. 270. — C. E. 
185; C. V. I. 206. 208. — F. W. 209 f. 410. 499..1079; F. Spr. 324. 382. 
— Grassmann KZ. XII 101. 106. — Kuhn KZ. III. 822. — Savelsberg 
KZ. XXI. 230. — Walter KZ. XII. 411. — Windisch KB. VIII. 12. — 1) 
Ueber das Suffix vgl. Savelsberg KZ. XXI. 108 (= Skr. -and, Kal-and-s 
wankend, £öd-«vo-g essbar) — 2) Vgl. Pott KZ. IX. 173*): vermuthlich 
also von einer eigenen Art der Bedachung, wie in Spanien Aldea tejeda 
d.i. Tegwlata. — Vgl. noch Gelbke St. II. 14. 18 (wie 44-£a, Κονδυλ-έα). 
— 8) Anders B. Gl. 177a: tvak tego; fortasse, mutata tenui in mediam. 
— 4) Pauli KZ. XVIII. 82. 54). — Anders Klotz W. s. v.: arabischen 
Stammes. 

2) STAG anstossen, anfassen; europ. stinken. — Skr. 
tag-at Adv. plötzlich, jählings (PW. III. 290) = stossend, ruckend. 

tag. 
τε-ταγ-ών (def. Part. Aor. mit epischer Redupl.) ergreifen, 

fassen, packen (nur modög τεταγών ll 1. 591 und ῥίπτασκον τε- 
ταγών IL 15. 23) — TA-Y-Y-n f., TA-y-Y-oc n., das Ranzig-sein, 
-werden, eine Art Geschwulst (Med.), ταγγ-ό-ς ranzig (Geopon.), 
τάγγ-ω, ταγγ-ίζω ranzig sein, werden, ταγγία-σις f. =  τάγγη. 

tag. 
tag-ere altlat. (fago Turpil. fr. v. 191 R., tagis Plaut. Asin. 

2. 2. 107, tagit Pac. v. 344, tagam id. v. 165, at-tigas Att. 304 R., 
Turpil 106, aitigatis Plaut. Mostell. v. 468), ta-n-g-öre (Perf. 
te-%g-i) berühren, anrühren; schlagend, hauend, tastend u. s. w. 
berühren — schlagen, hauen, betasten; (übertr.) rühren, mengen, 
bewegen!); Comp. at-, con-tingere (-tig-i); Part. tac-tu-s; tac-&-li-s 
(Luer. 5. 152) berührbar (tang-+-bili-s Lactant.); tac-t-m berüh- 
rungsweise (Gramm.), (fac-si-m) taxim streifend, berührend — un- 
vermerkt (Varro ap. Non. 47. 27, Lucil. Pomp. ibd.)?); tac-tu-s 
(fus) m. das Anrühren, Berühren, Betasten, (übertr.) Einfluss, 
Wirkung, (eoner.) Gefühlssinn, Gefühl; tac-ti-ö(n) f. id.; tag-az (acis) 



— 1145 — 

berührend — diebisch (tagar furunculus a tangendo Fest. p. 359). — 
(Intens.) (*tac-tä-re) taxä-re stark berühren, betasten; (übertr.) 
durchziehen, sticheln; abschätzen, taxiren (taxare pressius crebriusque 
est quam tangere Gell. 2. 6. 5)?), taza-tor m. Stichler (scenici taza- 
tores dicuntur, quod alter alterum maledictis tangit, Fest. p. 356), 
taxa-tiö(n) f. Schätzung, Taxiren; (jurid.) beschrünkende Clausel, 
Taxe (Dig.). — in-tég-er (ra, ru-m), Adv. -re, unberührt, unver- 
letzt, unversehrt, unermüdet, frisch, kräftig; unverdorben, rein, 
unbescholten, redlich; unbefangen, unparteiisch; unabgemacht, un- 
entschieden; Demin. integel-Iu-s etwas, ziemlich unverletzt; integri- 
ta-s (tatis) f. (-tud-o Dig. 29. 1. 1) f. Unverletztheit, Unversehrt- 
heit u.s. w.; integra-re erneuern, wiederherstellen, erquicken, inegra- 
tor m. Wiederhersteller (Tert.), integra-ti-o(n) f. Erneuerung (Ter. 
Andr. 3. 3. 23); Inchoat. integra-sc-Ere (ibd. 4. 2. 5); attegrare (est 
vinum in sacrificüs augere. Integrare enim et allegrare minus factum 
est in statum redigere, Paul. D. p. 12. 3). — (*tag-min) *tä-men n., 
tamin-äre (violare, hinc contaminare dictum; Fest. p. 363); eon- 
tämen n. Berührung, Ansteckung, Befleckung, contamin-üre be- 
rühren, anstecken, beflecken, verunreinigen, coniamina-lor m. Be- 
flecker (Tert.), contamina-ti-ö(n) f. == contamen, contümina-bili-s 

 befleckbar Tert. — -tag (vgl. leg-io, con-dic-io): con-täg-e-8 (is) f. 
contäg-i-ö(n) f., contag-iu-m n. = contümen, contagi-0su-s an- 
steckend (Veget.). 

Brugman St. V. 238. — Corssen I. 84. 399. II. 1017. B. 247. 423. 
— C. E. 217; EKZ. II. 398; V. II. 30f. — F. W. 209. 409. 450. — Goetze 
St. Ib. 147. 176. — Grassmann KZ. XII. 184. — Schweizer-Sidler KZ. 
II. 292. — Sonne KZ. XII. 297. 10). — Walter KZ. XII. 408. — 1) Kuhn 
KZ. IV. 6 hält tango verwandt mit θιγγάνω; dagegen Curtius KZ. 1. c. 
— 2) Vgl. L. Meyer KZ. VI. 303. — 3) Corssen (B. 1. c.) verbindet taxare 
nicht unmittelbar mit tangere, sondern mit tongere (pag. 279); „aus den- 
ken, wissen, kennen“ ist die Bed. „abschätzen, den Werth beurtheilen" 
erwachsen. Ders. stellt jedoch urspr. Verwandtschaft mit tangere nicht 
in Abrede. — Zur europ. Bedeutung síag „stinken‘“ vergleicht F. W. 1. c.: 
ags. stincan, ahd. stıncan, stanc, nhd. stinken, stank, gestunken; ags. 
stenc, ahd. stanc Gestank. 

1) STAR streuen, strecken. — Skr. star 1) streuen, hin-, 
aus-, be-streuen, bedecken, 2) hin-, nieder-werfen (PW. VII. 1257). 

star). 
crap, crpa. — crpa-Tö-c [lesb. thess. 0r90-70-5°). στάρ-τοι' 

αἱ τάξεις τοῦ πλήθους Hes.] m. (das Gestreckte) Lager, Feld-, Heer- 
lager, Kriegsheer, Kriegsvolk, στρατό-ο-μαι gelagert sein (nur 3. Pl. 
ἑ-στρατόωντο Il 3, 187. 4, 377), στρατύ-ω in den Krieg führen 
(nur στρατω-θέν Aesch. Ag. 132 D.); Στρατ-ιό-ς m. (Heermann) 
Sohn des Nestor und der Anaxibia (Od. 3. 413); στερατ-ιά, ion. -νή, 
f. Kriegsheer; Σρατ-έη f. Stadt in Arkadien, zu Strabo's Zeit ver- 
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ödet (Il 2. 606). — στρώτ-ιο-ς zum Kriegsheer geh.; (στρατιό-ω) 
ετρατιώ-τη-ς m. der Kriegsdienst thuende Bürger, Krieger, später 
auch der um Sold Kr. Thuende, Söldner, Soldat (eig. ξένος» µισθο- 
φόρος). Fem. στρατιῶ-τι-ς Kriegerin (ναῦς Transportschiff mit Sol- 
daten), στρατιωτ-ικό-ς zum Krieger oder Soldaten geh. — «τρατ- 
ev-w (meist -ομαι) Kriegsdienst thun, zu Felde ziehen, στρατευ-τ- 
ıö-g zum Kr. geh., στράτευ-σις f. Kriegsdienst (Her. 1. 189), 
στρατεύσι-μο-ς == στρατευτικός, στράτευ-μαί(τ) n. Heereszug, Kriegs- 
heer, στρατευµατ-ικό-ς ξ- στρατευτικός; στρατε(«-)]-ία f. Heereszug; 
στρατεία f. die Kriegerische (Bein. der Athene, Luc. Dial. mer. 9); 
Desider. σερατευσείω Lust haben zum Feldzug (D. Cass. 53. 25); 
στρατύλλαξ kom. Demin. — imperatorculus (Cio. ad Att. 16. 15. 3); 
στρατων-ίδης m. Kämpferling (Ar. Ach. 571, kom. Patronym. zu 
Στράτων). 

ετερ. — ετέρ-νο-ν n. (das Gebreitete =) die äussere Brust 
(auch von Thieren), (übertr.) Brust, Herz (Soph.), Demin. στερν- 
ίδιο-ν n., ὅτερν-(ο-ν n. ein Gericht von Brustfleisch (Sp.); oregv-F-rn-s 
m., -i-ti-s f. von der Brust, στερνώδης brustartig, mit starker Brust 
(Schol.). — (a proth. + Stamm στερ: ἆ-στερ) ἁ-ετήρ (Gen. ἆ-στέρ-ος, 
Dat. PL ἆ-στρά-σι) m. Stern, Gestirn, Sternbild, (überh.) feurige 
Lufterscheinung, Meteor [Sterne = die am Himmelszelte ausge- 
streuten]?); Demin. c6rto-/oxo-; m. (ein Zeichen der Kritiker, womit 
sie besonders schöne Stellen bezeichneten, 3X bei Eust.); ἀστέρ-ιο-ς. 
-ειο-ς gestirnt, ἄστερ-ία-ς id., ἄστερι-αῖο-ς 80 gross wie ein Stern; 
ἄστερ-ό-ει-ς gestirnt, sternreich; glänzend, funkelnd; ἆστερο-ειδής, 
ἀστερῶδης sternenähnlich; «dorego-m zum Stern machen, ἁστερ-ίζω 
id., @oregso-uo-s m. das Zeichen der Sterne auf dem Himmelsglobus. 
— (St. ἆ-στερ-ο, ἆ-στρ-ο) ἄ-ετρο-ν n. = ἀστήρ"), ἀστρ-αῖο-ς (Nonn.) 
= dorlgiog, ἄσερ-ικό-ς zu den St. geh. (Sp.), ἀστρῶο-ς von den St. 
herrührend; ἀστρόω besternen. — ετέρ-οψ (οπ-ος) sternartig 
blitzend, leuchtend (Soph. Ant. 1126D.); ετεροπ-ή f. Blitz; à- 
ετεροπή £. id. (Il. 3mal), ἄστεροπη-τή-ς m. Blitzschleuderer (II. 4 mal 
und Soph. Phil. 1198D.); ἁ-ετραπ-ή f£. — ἀστεροπή (Her. 3. 86 und 
folg.)*); ἀστράπ-ιο-ς, ἀδτραπ-αἴο-ς blitzend, ἀστραπ-εύ-ς m. — ἆστερο- 
πητής (Orph. h. 9. 15), ἀσεραπη-δόν mit Blitzen (Sp.); ἀετράπ-τ-ω, 
Blitze schleudern, blitzen, glänzen (Pris. Il. 2. 353, 9. 237, iterat. 
Imperf. ἀστράπτ-ε-σκε Mosch. 2. 88, Aor. Part. ἀστράψα-ς Il. 17. 595, 
Imperf. ἤστραπτε Xen. Kyr. 6. 4. 1)°), ἀστραπτ-ικό-ς blitzend (Schol 
IL. 1. 580) — τέρ-ας (ατ-ος) n. [Gen. ep. rége-og, ion. r&ge-og, 
Nom. Pl. ep. τέρα-α, ion. τέρε-α, contr. τέρα ep. und auch ati. 
Gen. Pl. τερά-ων. ion. reg&-wv, att. contr. τερῶν, Dat. Pl. ep. τερά-εσσι, 
ion. τερέ-εσσε] (urspr. Stern, dann weil man Sternschnuppen, Me- 
teore u. dgl. für Sterne hielt, vgl. Il. 4. 76, und als Wahrzeichen 
betrachtete) Wahrzeichen, Wunderzeichen; Geschópf von ausser- 
ordentlicher Beschaffenheit, Ungeheuer, Ungethüm; Wunder, Wunder- 
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werk”); repdo-r-10-5, -&10-9, τερατ-ικό-ς wunderbar, τερατ-ία-ς m. 
Gaukler (D. Sic); τερά-ζω Zeichen deuten, weissagen; τερατ-εύ-ο- 
μαι Gaukelei treiben, prahlend lügen, τεράτευ-μαί(τ) n. Gaukelei, 
egore(F)-ie f. prahlendes Lügen; τερατ-ό-ω zum Wunder machen, 
(Med.) als W. anstaunen; τερατώδης wunderbar, bedeutungsvoll. 

(oreA-n, geschwächt) ετιλ-π, (erweicht) criA-B®). — ετιλπ-νό-ς 
glänzend, schimmernd (£epoas Il. 14. 351), στιλπνό-τη-ς (τητ-ος) f. 
Glanz, στιλπνό-ω glänzend machen, polieren, στιλπνω-τ-ικό-ς zum 
Glünzendmachen geh.; Σπίλπ-α-ς, Στίλπ-ων (wv-05). — criAB-w (nur 
Präs.) glänzen, schimmern, blinken; Part. στίλβ-ων der Glänzende 
(gew. der Planet Mercur); στίλβ-η f. Glanz, Schimmern, Leuchten; 
(concret) Spiegel, Leuchter, Docht; στιλβη-δών (δόν-ος) f. id. (Suid.), 
στιλβη-δόν glänzend, strahlend (id.); στιλβ-ό-ς = στιλπνός, στιλβό- 
τη-ς f. = στιλπνύτης, στιλβ-ό-ω στιληνόω, στιλβω-τή-ς m. der 
Glünzendmachende, στίλβω-σι-ς f. das Glänzendmachen, στίλβω-τρο-ν 
n. Werkzeug zum Glänzendmachen, Polieren (Diose.). 

crop, crpu?). — ετόρ-νῦ-μι [schon Hom. κα-στορ-νῦσα Od. 
17. 32]; ετορ-έν-νυ-μι [= * 0r0g-80-vu-w nur Schol. Theokr. 7. 59] 
strecken, hinstrecken, hinlegen; überbreiten, bedecken, bestreuen, 
pflastern (Fut. orog-E-00, παρα-στορῶ» Arist. Equ. 481, Aor. ἐ-στόρ- 
ε-σα, ἑ-στορ-ε-σά-μην, Pass. ἕ-στορ-έ-σ-θη-ν, Hes. ἕ-στορ-ή-θη-ν); 
στορ-νυ-τέα᾽ καταστρωτέα Hes.; στορ-εύ-ς m. der Hinstreckende u. s. w. 
(Sp.). — ετρώ-ννῦ-μι att. = στόρ-νῦ-μι (Fut. 0700-00, Aor. ἕ-στρω- 
σα. Perf. &-orew-ues, Plusqu. 3. Sg. ἕ-στρω-το Il. 10. 155, Aor. Pass. 
&-or00-9-v), Verbaladj. στρω-τό-ς hingestreckt u.s. w. — ετρώ-τη-ς 
m. der Hinbreitende; ctpw-tnp (τῆρ-ος) m. id., Querbalken an der 
Decke, Dachlatten, Demin. σερωτηρ-ίδιο-ν n. (γεῤῥάδιον Suid.); στρῶ- 
σι-ς f. das Ausbreiten, Decken (ὁδῶν Pflastern); (στρω-μένη) cTpw- 
uvn f. das gebreitete Lager; ετρῶ-μα(τ) n. das Hingebreitete, 
Untergelegte -«- Streu, Lager, Decke; Brückenpfahl (στρώματα 
γεφύρας πεπηγότα Polyaen. 8. 23. 9), Demin. στρωμάτ-ιο-ν n.; στρω- 
µατ-εύ-ς m. e στρῶμα; στρωµατ-ίζω = στρῶννυμµι (Hes.). 

Star-g (europüisch) strecken = durch-ziehen, -zwängen, 
zusammenziehen, pressen, winden; streichen, streifen’). 

stra-g, stra-n-g. 
CTPaYY. — ετράγξ (στραγγ-ός) f. das Ausgepresste = Tropfen 

(6 διὰ λεπτοτάτης ὁπῆς σχολῇ κατιὼν σταλαγµός Schol. Ar. Nub.132).— . 
ετραγγ-ό-ς (στραγ-ό-ς Suid.) gewunden, gedreht, krumm (στρεβλός, 
ἄταπτος, δύσκολος, ἀναιδής Lex.); στραγγ-έ-ς (ἐδ-ος) f. —  στράγξ 
(Phot.), στραγγ-ίζω auspressen (πιέξω Hes.); στραγγ-εύ-ω drehen, 
winden, (Med.) sich drehen, winden, druchsen, zaudern, orgayys(F)-Ic 
f. das Druchsen, Zaudern, orgayye(F)-io-v n. ein chirurg. Werkzeug. — 
ετραγγ-άλη f. Strang, Strick, oreayyal-ia, -I-s ({δ-ος) f. id.; Fall- 
strick, Schlinge, List; στραγγαλ-άων -0-0, -ζω drehen, würgen, 
stranguliren!!), στραγγαλω-τό-ς gedreht u. 8. w., στραγγαλι-σ-μό-ς m. 
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das Drehen u. s. w.; «στρα)γαλιά-ω Fallstricke legen, στραγγαλι-ώδης 
verdreht, gewunden, listig, tückisch. — «τραγγ-ουρία f. Harnstrenge, 
Harnzwang (κατὰ στράγγα ῥεῖν), στραγγουρ-ικό-ς an Ἡ. leidend, 
στραγγουριά-ω an Ἡ. leiden. 
CTPETT. — CTPETY-I-C, «τλεγγ-ί-ς, TÄETY-I-C, CTEPY-I-C, ετελγ-ί-ς 

((8-og) f., ετλέγγ-ος n., Reibeisen, Streicheisen, Btriegel; ein kamm- 
ähnlicher Kopfschmuck, Prachtkamm, (στλεγγιδ-τρο) στλέγγισ-τρο-ν, 
στέλγισ-τρο-ν n. id.; Demin. στλεγγ-ίο-ν, στλεγγ-ίδιο-νο στελγ-ίδιο-ν n.; 
στλεγγ-ίζω. στελγ-ίζω mit dem Reibeisen reiben, στλέγγισ-μαί(τ), στέλγισ- 

τ) η. der mit dem Streicheisen abgeriebene Schmutz, 

crpıyy 2). — ετρίγξ (στριγγ-ός) f. Strich, Schwad (vgl. striga). 
— ετριγχ-ό-ε (τειχίον, στρικτόριον. στεφάνη δώματος, Hes.), τριγχ- 
Ó-c (περίφραγµα., στεφάνη, τειχίον, Hes. Suid.), θριγχ-ό-ς (Lob. 
paral. 47), θριγκ-ό-ς, m. Kranzgesims, das oben als Kranzzinne 
oder Fries um die äussere Mauer herumlief (Od. 7, 87. 17, 267), 
(überh.) Umfriedigung, Zaun; (übertr.) Schlussstein, Gipfel, Demin. 
Θρι}κ-ίο-ν, Θριγ-ίο-ν n.; Θρι)κό-ω mit einem Gesims einfassen, oben 
einfassen (ἑθρίγκωσεν ἀχέρδῳ mit wildem Birnbaum Od. 14. 10), 
(übertr.) den Gipfel aufsetzen, vollenden (Trag.), θρίγκω-σι-ς f., 
θρίγκω-μα(τ) n. Θρι/κός, Θριγκ-ώδης einem Gesims ähnlich. — 
ξές-τριξ (κριθή ἡ ἑξάστιχος. Κνίδιοι. Hes.) sechs-zeilig (ἔεσ- — 
Svaks, vgl. Zend khshvas)!'?). 

CTPOYY. — «ετρογΥ-ύλο-ς gewunden, gedreht, rund, abgerundet, 
στρο)γυλό-τη-ς f. Rundung; στρογγυλ-ό-ω, -εύω, -αίνω, -ίζω» (στρογγυλ- 
jo) στρογγύλ-λω, abrunden, rund machen’); στρογγύλω-σι-ς f. Ab 
rundung, Rundung, org0yyVA-w-, -ευ-μαί(τ)., στρόγγυλ-μα(τ) n. das Ge- 
rundete, στρογγυλο-ειδής rundlich. 

(στρυ)) ετρευγ. — ετρεύγ-ο-μαι sich durch Drehen durch- 
zwängen = sich anstrengen, sich abquälen, abmatten, hinschmach- 
ten (nur στρεύγ-ε-σθαι Ἡ. 15. 512, Od. 12.351 und spät. Dicht.), 
στρευγ-ε-δών (δόν-ος) f. Bedrängniss, Qual (Nik. AL 313). 

star!). 
(star) stra, stlà. — Zu sternére (8. pg. 1149) Perf. strä-vi; 

Part. strä-tu-s, als Subst. f. (erg. via) Strasse, als Subst. n. Lager, 
Decke, Strassenpflaster; strä-tu-s (fus) m. das Hinstreuen, (meton.) 
Decke, Teppich; síra-tor (toris) m. Sattelknecht, síratór-iu-s zum 
Hinbreiten geh., stratör-iu-m n. Lagerstätte (Vulg.); strá-tür-a f. das 
Pflastern; eine Lage Mist. — strä-men (mín-is) n. das Unter- 
gestreute, Streu, Stroh, síramin-eu-s aus Stroh; síramen-twu-m n. 
== Lager von Decken und weichen Stoffen, Decke!5), Matratze, 
sirament-ic-iu-s strohern, sirament-ariu-s zum Stroh geh., stramentä-ri 
Stroh holen (Hygin.). — stla-ta (erg. navis) f. breites Schiff (stlata 
genus navigá latum magis quam allum el a latitudine sic appellatum, 

sed ea consuetudine, qua silocum pro locum et stlitem pro ilem dice- 
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bant, Fest. p. 312); stlat-ària (purpura) zum Teppich verwandter 
(Purpur), stlat-ariu-m (bellum) Lager(krieg), Belagerungs(krieg) 
d. i. ein Krieg ohne Feldschlachten und bedeutende Truppen- 
bewegungen. — (Part. Perf. Pass. stia-tu-s altlat.) lätu-8 (Adv. -te 
gebreitet, ausgebreitet, breit, weit, weitläuftig 16), lati-tu-d-o iori 
f. Breite, Ausdehnung; (-lafare in) di-latä-re ausbreiten, erweitern; 

. ]nchoat. late-sc-ere breit werden. 

ster. — Ster-n-ére = στόρ-νυ-μι pag. 1147 (Perf. strävi, Part. 
Strà-lu-ss. pag. 1148); stern-az(aci-s) niederwerfend; lecti-stern-iu-m 
n. feierliches Góttermahl, wobei die Bildnisse der Götter in den 
Tempeln oder &n anderen heiligen Orten vor reichlich besetzten 
Tafeln auf Polstern (pulvinaria, lecti) lagen. — (*ster-u-la) stel-la 
f. = doro pag. 114613), Demin. stellü-la f., stell-ari-s zum St. geh.; 
stella-re gestirnt sein (nur Part. stellan-s gestirnt)!*), (activ) mit Ster- 
nen besetzen; constellä-ti-ö(n) f. Stand der Gestirne, Constellation; 
stelli-fer, -ger Sterne tragend; stell-i-ö(n) m. Sterneidechse!?) — 
a-siru-m n. Lehnwort = ἄστρο-ν pag. 1146 9), astr-icu-s, -ali-s die 
Gestirne betreffend (August.), astr-0su-s (ab astro dictus quasi malo 
sidere natus (Isid. or. 10. 13). 

stor. — stör-ea f. Decke, Matte; tör-u-8 m. Lager, Pfühl, 
Polster; (überhaupt) Erhöhung, Wulst, Muskel*, Demin. torü-lu-s 
m.; for-àl (-ali-s) n. Decke über dem Lager; tor-ösu-s muskulös, 
fleischig, Demin. torosi-lu-s (Hier.). 

star-k. —.(stra-k, vgl. got. strik-s Strecke, Strich; stla-k) 
stlö-c-u-s altlat., 16-C-U-8 m. Strecke, Landstrecke, Landstrich, Ort, 
Platz, Stelle??) (löcu-m n. Inser.; Pl. loci vereinzelte Oerter, Stellen 
in Büchern, loca zusammenhängende Räume, Gegenden); loc-ali-s 
(Adv. -ter) örtlich, local, locali-ta-s f. Oertlichkeit, Localität (Claud. 
Mam.); locä-re irgendwohin stellen, legen, setzen, aufschlagen, er- 
richten; (speciell) unterbringen, vermiethen, verpachten, loca-t-ic-iu-s 
vermiethet, loca-tor m. Vermiether, Verpachter, localör-ius zum 
Vermiethen geh., loca-ti-ö(n) f. dag Hinstellen u. s. w., Vermiethung, 
Verpachtung; Frequ. loci-ta-re (Ter. Ad. 5. 8. 26); Demin. locá-lu-s 
m. Öertchen, Fach, Behältniss, Kästchen, Kapsel, locul-äri-s im 
loculus aufbewahrt, locul-ösu-s voll Fächer; (*loculä-re) loculä-tu-s 
mit Fächern versehen, locula-mentu-m n, Fachwerk, Gehäuse; Demin. 
locel-lu-s m. — loculus; locu-ple-s pag. 506; (in-loco) ilico??) 
auf der Stelle, (auf die Zeit übertr.) sogleich, alsbald. 

star-p. — Stirp-e-8, stirp-i-s, stirp-s (Neue. 135), f. (der 
das Ausdehnen bewirkende) Wurzelstock, Wurzel, Spross, Stamm; 
Spross, Spróssling, Nachkomme, Geschlecht; (übertr.) Ursprung, 
Grundlage *); stirpi-tus mit Stamm und Wurzel, gänzlich; stirpe- 
Sc-ére stämmig werden (Plin. 9. 8); ex-stirp-äre mit Stumpf und 
Stiel ausreissen, (übertr.) ausrotten, exstirpa-ti-ö(n) f. Ausrottung. 
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star-g!?) 
stra-g, stra-n-g. 
strä-.g, strang. — Sirüg-e-s f. das Hin-, Nieder-strecken, 

Nieder-metzelung, Niederlage; (meton.) der zu Boden geworfene 
Haufe; strag-&-lu-s zum Hinstrecken dienlich, zum Ausbreiten ge- 
eignet; (als Subst.) -%la f., -ilu-m n. Streu, Decke, Teppich, Pfühl, 
Polster, stragulätu-s=stragulus (Vulg.). — Entlehnt: strangulä-re 
= στραγγαλάω (pag. 1147)°), strangulä-tu-s (fus) m., strangulä- 
ti-ö(n) f. = στραγγαλισµός, strangulä-tor m., -trix f. Erwürger(in), 
strangulä-bili-s erwürgbar (Tert.). 

sterg. — terg-öre, -ére (Perf. ter-si) streifen, wischen, ab- 
reiben, abtrocknen?®); Part. ter-su-s (ter-tu-s Varr. ap. Non. p. 179.7), 
tersu-s (üs) m. das Abwischen u. s. w. 

strig, string. — strix (strig-is) f. Riefe, Reif, Cannelüre, 
Vertiefung, Furche. — strIg-a f. = στρἰγξ pag. 1148 (strigae appel- 
lantur ordines rerum inter se continuale collocatarum a stringendo 
dictae, Fest. p. 315), striga-re beim Pflügen innehalten, rasten, 
(übertr.) hinschwinden, entkräftet sein, síriga-tws ager der die 
Furchen in die Länge hat, von Mittag nach Mitternacht (Agrimens.); 
strig-ösu-s dünn, mager, schmucklos. — strig-I-li-s (-la Schol. 
Iuv. 3. 263) f. = στρεγγίς u.s. w. pag. 1148, Demin. sírigil-e-cula 
£. (App.); strig-men-tu-m n. Abgekratztes, Abgeschabtes, Unrath. — 
stri-n-g-öre (Perf. strinzi) straff anziehen, zusammen-ziehen, 
-schnüren; streifen, abstreifen, abpflücken; streifen == berühren, 
verwunden, verletzen; Part. stric-tu-s (Adv. -te) zusammengezogen, 
dicht, straff, stramm; (übertr.) streng, ernst, bündig; sfric-L-ivu-s 
abgestreift, abgepflückt, siric-t-m hinstreifend, obenhin, flüchtig, 
stric-tor (tör-is) m. Abpflücker, stric-tura f. Zusammenpressung, (con- 
cret) Stabeisen (stricturae vocantur a stringenda acie vocabulo im- 
posito, Plin. 34. 14), stric-ti-o(n) f. Anziehungsmittel (Cael). 

stru (Nebenform zu star). 
siru, stru-g [selbständige Erweiterung des Lateins von síru, 

das es in der Flexion ergünzt]*'$ — stru-öre (*sirug-si = struzi) 
schichten, häufen, fügen, aufschichten, aufbauen, errichten, ver- 
fertigen, zubereiten, ordnen; Part. struc-tu-s (Adv. -te); struc-ti-i-s 
geschichtet u. 8. w., zum Schichten u. 8. w. dienlich; síruc-tu-s M 
m. Aufbau, Haufe, struc-tor m. (der ein Gebäude Aufführende 
Maurer, Zimmermann, Anrichter, Tafeldecker, síruciór-iu-cs zum 
Bauen geh. (Tert), sitruc-türa f. Zusammenfügung, Ordnung; das 
Aufmauern, Bauen, Bauart, Mauerwerk; (übertr.) ordentliche Zu- 
sammenfügung der Gedanken und Worte, Ordnung. — SÍíru-e-s8 
(Cs), stru-i-z (i-c-is) f. Haufen, Masse (siruices antiqui dicebant 
exsiructiones omnium rerum Fest. p. 310). — strü-ma f. angeschwol- 
lene Drüsen (spätlat. scrophulae), Demin. (*strumü-la) strumel-la, 
(strumä-re, *strumä-tu-s) siruma-ti-cu-s, strum-0su-s mit ang. Dr. 
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behaftet; strüm-u-s m., -ea f. Drüsenkraut. — (strü-men-tu-m n. 
Tert.) in-strü-men-tu-m n. Mittel zur Einrichtung, Geräth, Werk- 
zeug, Hülfsmittel. — (endo-stru-io, indo-stru-o pag. 30) indo-stru-u-s 
(altl., indostruum antiqui, Fest. p. 106) indu-str-iu-s, Adv. -ie, 
(= drinnen bauend, drinnen thätig, daheim betriebsam, häuslich 
fleissig; allgemein) thätig, beiriebsam, eifrig, industr-ia f. Thätig- 
keit, Betriebsamkeit, Eifer, industri-ösu-s (Adv. ose) sehr thätig 
u. s. w.?9) 

1) B. Gl. 169a. 247a. 427b. — Corssen I. 441. B. 149. 435. 469 f. 
810. N. 44; KZ. X. 153. — C. E. 206. 213. 215. 598. — F. W. 211. 410 ff. 
499; Spr. 199. — Fritzsche St. VII. 388. — Kuhn KZ. II. 467. III. 152. 
IV. 4. — Leskien St. II. 108 ff. — Miklosich Lex. 884 s. v. stlati. — 
Siegismund St. V. 152. 21). 165. 70). 198. 9). 182. 120). — 2) Vgl. Allen St. 
III. 218 (woselbst στρότος Druckfehler) — 3) Vgl. M. Müller Vorl. II. 77 
„die Ausstreuer des Lichtes“. — PW. VII. 1260: star Stern (ausgestreut 
am Himmel) — Zu Skr. as schleudern, werfen, schiessen (PW. I. 538) 
stellen ἄστήρ u. s. w.: Benfey Wzll. p. 661 f. Brugman St. IX. 388. Kuhn 
KZ. 1. 540 [dagegen ders. KZ. III. 152. IV. 4 zu star). L. Meyer KZ. 
V. 371 (Stern = der strahlenschiessende). M. Müller Vorl. II. 232: mit 
grösserer Wahrscheinlichkeit zu Skr. [s5]tara. — Eigenthümlich Döderlein 
nr. 1017: von &fo „der Austrockner“. — 4) Vgl G. Meyer St. V. 87 f. 
— 5) Brugman Ἱ. c. (Anm. 3): möglicher Weise -ow, -οπη jn -o-z, -o-zn 
zu zerlegen, dann o dasselbe wie in ἄστρ-ο-ν und o-z- = όεις hinter 
cons. Stämmen. — Siegismund St. V. 161. 49b): o vocalis $nserta. — 
6) C. V. 1. 284. 1). Π. 380. — 7) C. E. 206: „wahrscheinlich“ (vgl. ibd. 
684). — Vgl. noch Sch. W., S. W. s. v. und Autenr. zu Nägelsb. hom. 
Theol. pg. 169. — Zu Skr. tar überschreiten u. s. w. (PW. VII. 256): B. 
Gl. 166b (quod naturam transgreditur) und Kuhn KZ. IV. 40 (das über 
das gewöhnl. Maass und den gewóhnl. Lauf der Dinge hinausgehende). — 
Zur Form vgl. noch: Fritsch St. VI. 99 ff. Frohwein St. Ia 72. Mangold 
St. VI. 205. 23). — 8) Vgl: C. V. I. 214. Walter KZ. XII. 379. — 
9) Vgl. C. V. I. 162. 21). 166. 40). 168. 51). 374. IL. 40. 359. — Zum St. 
στορ-εσ- in στορ-έν-νυμι vgl. noch: Kuhn KZ. Π. 469. Leskien St. Ἱ. c. 
— 1) Corssen B. 463 f. — C. E. 384. — F. W. 411£.; Spr. 384. — L. Meyer 
KZ. V. 376. — Siegismund St. V. 188. 9). — Anders Kuhn KZ. II. 456 f. 
IV. 25 f.: στράγγω, stringo u. 8. w. zu Skr. erad ‚erg emittere, effundere, 
jaculari u. 8. w.: 8-t-rag. — 11) Vgl. C. V. 1. 830. — 12) Vgl.: Leger- 
lotz KZ. VIIL 416. Roscher St. Ib. 102. 4). — Anders F. W. 89: dargh 
fest-halten, -machen. — 13) F. W. 54. — Dazu Meister St. IV. 404. 26): 
fortasse ξέστριξ metathesi adhibita ex *EE-orgı&. — 14) C. V. I. 367. — 
15) Vgl. Hehn p. 157. — 16) Vgl. Curtius KZ. III. 157. — 17) Anders 
B. Gl. 169a: e sterna ortum esse videtwr, mutato r in 1, cui se assimila- 
verit sequens n. — 18) Vgl. Bechstein St. VIII. 859. — 19) Vgl. Pott KZ. 
VIII. 104. — 20) „Vielleicht entlehnt": C. E. 206. G. Meyer St. V. 87. 
— 21) Vgl. Bopp vgl. Gr?. III. 370. — Anders Regel KZ. X. 1818: zu 
turgere, ags. throvjan u. s. w. — 22) Corssen I. 810. B. 463. — Anders: 
a) B. Gl. 387a: a loka mundus, rad. lok videre, aspicere, intueri. b) F. 
W. 211. 499; Spr. 254 und L. Meyer KZ. V. 880: sta, stara fest, stala 
Ort, Stelle, stlo-cu-s, lo-cw-s. c) Klotz W. s. v.: zu λόχος, Λέχος Lager. 
— 23) Brambach Hülfeb.: ilico, nicht sco. — 24) Benfey KZ. VII. 56. 
— Zur Form vgl. G. Meyer St. V. 55 und L. Meyer KZ. V. 378. — 25) Vgl. 
F. W. 411; F. Spr. 384. — 26) Corssen B. 437 und C. E. 384. — Anders 
F. W. 364: tars-g abwischen, trocknen. Aehnlich Savelsberg KZ. XX. 
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441f.: targ trocknen. (An dieser Deutung zweifelt Siegismund St. V. 
177. 97.) — 27) Corssen I. 364. II. 190. 739. B. 71f. — C. E. 215. 584. 
-- F. W. 412. — Lottner KZ. VII. 189 (struo eigenth. Weiterbildung 
aus star durch Anfügung von u; goth. strau-jan, nhd. streuen). — Walter 
KZ. XII. 377 (siru-g wahrsch. umgestellt und erweitert aus star). 
28) Corssen l c. (Anm. 26); KZ. X. 153. — Anders F. Spr. 804: us 
brennen, usíria Eifer = Entbranntsein ; ind-ustriu-s. 

2) STAR stören, zerstören; trennen, scheiden (euro- 
päisch). 

CTEP. — ετερ-έ-ω, ετερ-ί-εκ-ώ, berauben, «τέρ-ο-μαι beraubt 
sein, entbehren (St. στερε: Fut. στερή-σω, στερεῖ Aesch. Prom. 865 H., 
Aor. ἑ-στέρη-σα, Inf. ep. στερέ-σαι Od. 13. 262, Pass. Perf. ἕ-στέρη- 
μαι, Aor. ἕ-στερή-θη-ν; St. aveo: Aor. Pass. ἕ-στέρ-η-ν) 1)2 oreen-T-ın0-g 
beraubend (verneinend, Ggs. κατηγορικός), στέρη-σι-ς f. Beraubung 
(Verneinung), or&en-ue(r) n. das Geraubte. 

(ster, stir) stri. — stri-a f. Kerbe, Falze, Riefe, Furche, 
stria-re mit Kerben u. s. w. versehen, síria-tu-ra f. das Kerben 
u. 8. w. — (strei-ti, stlei-ti, stli-ti) stli-s all (stlitem pro litem dice: 
bant Fest. p. 312) 11-8 (Gen. h-ti-s) f. = Trennung, Störung der 
Eintracht d.$. Streit, Streitsache, Prozess [schon Inscr. lis seit der 
Gracchenzeit, dennoch stlis in öffentl. Urkunden bis in die späte 
Kaiserzeit]?); (*lit-g-u-s) lit-$ga-re (pg. 17, d. i. litem agere) strei- 
ten, hadern, prozessiren, lifiga-tu-s (fus) m. -t-ö(n) f. Streiten, 
Streit, litiga-tor m. der Btreitende, Prozessführende; lifig-iu-m n. = 
litigatio, litigi-osu-s streitsüchtig. 

Corssen I. 386. B. 461. KZ. XIII. 167. — C. E. 213. — F. W. 410. 
412. 910; Spr. 383. 885. — Kuhn KZ. IV. 27. XIV. 226. 228. — Leskien 
St. II. 106. 16). — Lottner KZ. VII. 189. 134). — G. Meyer St. V. 50. 
— L. Meyer KZ. V. 380. — Miklosich Lex. pg. 886 s. v.: stradats (certare, 
eruciari). — 1) C. V. I. 207. KE: 17). 387. 20). — Leskien l. c. erklärt 
στερεί aus *gveg-s0-aje. — 2) F. W.]. c.: siriti Streit (europäisch), strida 
(german.); vgl. ags. stridh, ahd. mhd. strit, nhd. Streit, alind. stridha, 
stridda anfeinden. Dazu G. Meyer 1. ο.: ahd. ein-stri-ti (obstinatio), gi- 
stri-ti (schisma, seditio). 

———— 

3) STAR tónen (Schallwurzel, bes. von Vogelstimmen). 
star. 
crap. — (omag Organwechsel, dann Umstellung) ψᾶρ, ion. ψήρ 

(ψαρ-ός), ψαρ-ό-ς m. Staar ‚(meugr. ψαρόνι) PE ψαρ- 0-5 staargrau, 
(überh.) grau, gesprenkelt; ἆ-σερα-λό-ς᾽ 0 ψαρὸς ὑπὸ Θειταλῶν Hes. 
[wohl = ἆ-στρα-νό-ς, stur-nu-s, die Thessaler brauchen oft A statt v, 
vgl. Ἐνιπεύς, Ἐλιπεύς]. 

εταρ-κ, «ταρ-γ. — τόρ-γ-ο-ς m. ein grosser Vogel [Geier 
Lex., Schwan Lykophr. 88]3). — (σταργ, orgay, στιργ, στυργ) 
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ετριγ, CrQuY: (τριγ-ω) τρῖζω zwitschern, zirpen, schwirren, knir- 
schen, knarren (Fut. τρίξω, Perf. τἐ-τρῖγ-α mit Präsensbed., Part. 
τε-τρι}-ῶτ-ας Il. 2. 314, Fem. -via, Plusqu. τε-τρίγ-ει Il. 23. 714)°); 
στριγ-μό-ς, τριγ-μό-ς m. das Zwitschern u. 8. w.; (στρι-γ-γ) CTpiYE 
(στριγγ-ός) f. Ohreule, strix (Fest. p. 314. 33). — (σερύζω) τρύζω 
gurren, schwirren, schwatzen (τρύζητε Il. 9. 311, Iter. τρύζ-ε-σκ-ε 
Theokr. 7. 140, Aor. Ergv&a); τρυγ-ών (όν-ος) f. Turteltaube (zu- 
erst Ar. Av. 302. 979; vgl. Schol Theokr. 7. 140: πολλὰ τῶν 
ζώων ἀπὸ φωνῆς ἔχει τὴν κλῆσιν ' ὀλολύζω, ὀλολυγών' ἀείδω, dmóov: 
τρύζω, τρυγών κοπκύζω, κόκκυξ), Demin. τρυγόν-ιο-ν n. — (τρικ-ο) 
voíxxoc* ὀρνιθάριον, (0) καὶ βασιλεύς (Zaunkönig) ὑπὸ Ἠλείων. [mit 
Erweichung des Anlautes] δρίκκαι᾽ ὄρνεα ποια. δρῆγες' στρουθοί. 
Mansdöves Ölonyes, δίγηρες, δη}ῆρες' oreovdol. δήγορες (Zonar. 492). 

Star. 

star. — Siur-nu-s m. — ψάρ, sturn-inu-s = ψαρός (Hieron.). 
— tur-du-s m., íur-da f. Drossel, Krammetsvogel; ein Fisch 
(Meer-drossel, -amsel)*), turd-üriu-m n. Drosselbehältniss, turd-ela f. 
(quasi major turdus Isid. or. 12. 7. 71), turdel-ix (icis) m. kleine 
Drossel (Varro Ἱ. 1. 5. 1. 2). — (star-star, star-tar) star-t(ar]: ster- 
t-öre (wi) schnarchen°); Stert-in-iu-s m. stoischer Philosoph. 

star-g, star-dh. — (sira-g, stri-g) strix (strig-is) f. = στρίγξ. 
— (stra-dh, stri-dh) strid-&re, -öre — τρίζω5), strid-u-lu-s schwir- 
rend u. s. w., sírid-or (ör-is) m. das Schwirren u. s. w.; (*trid-tu-s, 
*irid-ta-re) tris-sä-re zwitschern (von der Schwalbe)’). 

Brugman St. VII. 837. 40). 868. — Corssen II. 165. B. 438. N. 121. 
— C. E. 857. 693. — F. W. 79. 383. 410; F. Spr. 199. 327; KZ. XXII. 
206. 52). — Förstemann KZ. III. 48. 7). 55. 8). — Kuhn KZ. IV. 8. 34. 
— Lottner KZ. VII. 178. 108). Vll. 189. 140). — L. Meyer KZ. V. 316. 
885. — Pott E. F. II. 195. — Siegismund St. V. 136. 153. 28). 181. 117). 
— Walter KZ. XII. 409. — 1) C. E. 1. c. vermuthet wegen des böhm. 
skorec (Staar) als ältesten Anlaut sk. (Mikl. pg. 844 s. v. skvorsct, sturnus, 
alauda: rad. skvr sonare; nel. Skvorec, bulg. skorec, russ. skvorecu, 8kva- 
rokü, böhm. skrivan, poln. skorzen). — Dagegen F. W. 410. Spr. 199: 
ψάρ, t1«g-0-g gehört zu lat. parus Meise. und ahd. spra Sprehe. — 
2) F. Spr. 383: starga grosser Vogel. — 3) C. V. I. 288. 321. 42). 48). 
ll. 154. 193. 229. — 4) PW. III. 278; tárda m. ein bestimmter Vogel; 
vgl. turdus. — 5) Brugman St. VII. 345: „ist sterio eine Bildung wie 
ectö oder = *ster-stö ?"‘ — 6) Vgl.: F. W. 411, Spr. 885 und Windisch 
B. VIII. 459: W. stardh, stradh. — 7) Eigene Vermuthung. 

STI sich drängen. — Skr. stjä [= stiä] gerinnen, hart 
werden, sich verdichten; wi- sich verdichtend ansetzen, sich bilden, 
concrescere (PW. VII. 1274 £.). 

sti. — cri-a f. Stein, Kiesel, Demin. στῖ-ο-ν n.; στιά-ζω stei- 
nigen; στι-ώδης steinartig, steinicht; πολύ-στιο-ς mit vielen Steinen. 
— (om) ψῖ-ά, Ψει-ά f. Steinchen, Kiesel. 

Vanitek, etym. Wörterbuch. 78 
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C. E. 214. 698, — F. W. 213. — Kuhn EZ. IV. 34. 86. — Walter 
KZ. XII. 409*) hült sp- für den urspr. Anlaut. — F. W. l. c. und 549 
vergleicht: goth. stai-na-s Stein, ksl. ste-na Wand, Fels. — Vgl. noch 
Miklosich Lex. pg. 900 s. v. (nsl. stena, kroat. stina; ahd. stein, altnd. 
stein.) 

2ο 

STIG stechen, stecken, sticken. — Skr. tig 1) scharf 
sein, -werden, 2) schärfen; causativ: 1) schärfen, 2) anstacheln, 
anregen (PW. III. 325). 

stig. | 
ετιγ. — (σειγ-ω. στιδ-ω) ετίζω stechen, punktiren, bes. brand- 

marken (grammat. interpungiren) (Fut. στίξω. Aor. ἕἔ-σιξα, Perf. 
Pass. ἕ-στιγ-μαι); Verbaladj. στικ-τό-ς gestochen u. 8. w., στικτ-έο-ς 
zu stechen u. 8. w.; (στιγ-τι) στίξι-ς f. das Stechen u. 8. w.; στιγ-εύ-ς 
der Stechende u. s. w., Stechwerkzeug; στιγ-μή f., στιγ-μό-ς m. — 
στίξις, Punkt, orıyu-ı-aio-g wie ein Punkt; στίγ-μα(τ) n. Stich, Zei- 
chen, Brandmal, στιγµατ-ία-ς m. der Flecken, bes. Brandmale hat, 
der Gebrandmarkte, στιγ-ών (ῶν-ος) m. id., στιγµατ-ίζω brandmarken. 

stig. 
stíg. — Sti-n-gu-Ere (ausstechen =) auslöschen, verlöschen; 

-Stinzi, -stinc-tu-s: di-stinguere (δια-στίζειν) durch Punkte abson- 
dern, trennen, aussondern, unterscheiden, auszeichnen, schmücken; 
ex-stinguere = stinguere; (übertr.) entkräften, zerstören, vernichten; 
in-stinguere anstacheln, antreiben, instinc-tu-s (tüs) m. Antrieb, 
Trieb, Instinct; inter-, re-stinguere = exslinguere; prae-stingu-ere 
vorn weglöschen, verdunkeln; prae-stig-iae f. Blendwerk, Gaukelei 
(vgl. Ter. Eun. ap. Cie. n. d. 3. 29. 73: ita ommes meos dolos, 
fallacias, praestigias praestinzit commoditas patris) ), praestigia-re, 
-ri vorgaukeln, praestigia-tor m., -trix f., Gaukler, -in, praestigi-osu-s 
voli Blendwerk. — (stig-lo) SiY-lu-8 m. Stechwerkzeug = Stift, 
Griffel; (übertr.) schriftl. Abfassung, Schreibweise, Stil; (stig-mo) 
Stí-mü-lu-8 m. (-m, n. Plaut. Men. 5. 2. 112) Stachel, Stimula f. 
die zur Thätigkeit oder Wollust antreibende, reizende Göttin; 
stimula-re stacheln, beunruhigen, anstacheln, anreizen, stimulä-tor 
m., -ἴγ-ίω f. Anreizer, -in, sStimula-tio-(n) f. Anreizung, Sporn; 
stimul-eu-s mit St. versehen, síimul-osu-s voll Anreizung. 

stig. — (*stig-u-s) in-stigä-re an-, auf-reizen, aufwiegeln, 
instiga-tor m., -tr-ix f. Anreizer (-in), instiga-ti-o(n) f. (-tu-s m. Dig.) 
Anreizung. 

Aufrecht KZ. I. 480. — Corssen I. 86. 504. B. 67. 841. N. 117. — 
C. E. 214. 604; C. V. I. 821. 89). IL 271. — Ebel KZ. IV. 338 (Suffix 
-mara vgl. ἵ-μερο-ς). — F. W. 213. 410. 499; Spr. 382; KZ. XX. 860 f. 
— Goetze St. Ib. 176. — Grassmann KZ. IX. 29 (zweifelt an der Zu- 
sammengehörigkeit mit Skr. tig). XII. 188. — Kuhn KZ. IV. 6. VI. 157. 
— Pott E. F. I. nr. 127; KZ. VI. 256f. — Savelsberg KZ. XVI. 59 **). 
— Schweizer-Sidler KZ. I. 518. 560. XV. 316. — Windisch KB. VIII. 
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252. — Zeyss KZ. XIX. 187. — 1) Eigene Vermuthung. Das Wort wurde 
nirgends gefunden. 

STIGH steigen, schreiten. — Skr. stigh (unbelegt) PW. 
VII. 1262. 

ετιχ. — ετείχ-ώ einhersteigen, gehen, ziehen, reisen (Aor. 
ἔ-στιχ-ο-ν IL 16. 258, 2. Sg. περί-στειξα-ς Od. 4. 277). — St. ετιχ: 
(dazu poet. Sg. στιχ-ός, Pl. or/y-sc, -ας); στίχ-ο-ς m. Reihe, Ordnung, 
Glied, Zeile, Vers, Demin. στιχ-ίδιο-ν n.; στιχά-ο-μαι in Reihe und 
Glied einhergehen, (überh.) einherschreiten (ep. nur 3. Pl. Imperf. 
ἐ-στιχόω-ντο; στιχ-έ-ς ({δ-ος) f. — στίχος (E. M.), ouy-/o in Reihen, 
Zeilen, Verse bringen, στιχι-σ-τή-ς m. Dichter (Tzetz.), στιχισ-μό-ς m. 
das Bringen in Verse u.8. w.; στίχ-ινο-ς von Reihen u. 8. w., στιχη-δόν 
reihenweise, στιχ-ηρό-ς gereiht (Eust.), στιχήρ-ης id. (Sp.); δί-στιχο-ς 
von zwei Zeilen, Versen (daher τὸ δίστιχον ein Hexameter und ein 
Pentameter). 

CTOIX. — ετοῖχ-ο-ς m. = στίχος; die in Reihe gestellten Pfühle 
mit Jagdnetzen, Demin. στοιχ-άριο-ν n.; 6t01ym-00v, -δίς in der R,, 
neben oder hintereinander; στοιχέ-ω in der Reihe stehen, (übertr.) 
beitreten, beistimmen; στοιχ-έζω in die R. stellen, bes. Pfähle mit Jagd- 
netzen aufstellen (ἑ-στοίχι-σα Aesch. Prom. 482); στοιχ-ώδης reihen- 
artig. — ετοιχ-εῖο-ν n. (eig. Demin. von στοῖχος) kleine Stange, 
Stift, Buchstab (κατὰ or. nach dem Alphabet), übertr. die einfach- 
sten Bestandtheile, Grundstoffe, Anfangsgründe, στοιχει-α-κό-ς zu den 
Anf. ‚geh., alphabetisch (Gramm.); στοιχειό-ω die Anf. lehren, 
στοιχειῶ-τ-ικό-ς, στειχει-ὤδης elementar, στοιχειω-τή-ς m. Elementar- 
lehrer, στοιχείω-σι-ς f. Elementarlehre, στοιχείω-μαίτ) n. Grundstoff, 
Element, Princip — ετοιχ-ά-ε (ώδ-ος) m. f. in Reihen u. s. w. 
stehend; eine gewürzige Pflanze (Diosc.); Σποιχάδ-ες (νῆσοι) fünf 
Inseln des mittell. Meeres an der ligurischen Küste. 

stig. — ve-stig-iu-m (vgl. pag. 372) n. Fuss-tritt, -stapfe, 
-spur, Spur, Merkmal, Kennzeichen!); vestig-äre nachspüren, auf- 
suchen, vestigü-tor m. Aufspürer, vestiga-ti-o(n) f. das Aufspüren. 

B. Gl. 4288. — C. E. 195. 630; C. V. I. 217. 221. 18). — F. W. 
213; KZ. XIX. 251. — Max Müller Vorl. IT. 86 f. — Zu stigh vergleicht 
F. W. l. c.: lit. stasg-u-s hastig, jüh, ksl. stiz-a, stig-na eilen, schreiten; 
ags. stigan, ahd. steigan, nhd. steigen. — Windisch KZ. XXI. 432: irisch 
tiagu = στείχω. — Vgl. noch Mikl. Lex. pg. 883. — 1) Clemm St. VIII. 
62 f. (vestigium est passus separatus vel potius pedis forma seorsim ex- 
pressa). — Vgl. noch Sch. W. s. v.: στείχω. — Anders: a) Corssen B. 
861f.: vas bleiben; ves-ti-ig-iu-m (von agere) ves-tig-iu-m „eine Handlung 
oder ein Ding, das Bleiben oder Dauern macht", daher „ein bleibendes 
oder dauerndes Ding“ = Spur, Fussspur. b) C. E. 195 zweifelnd: „das 
Ausgestiegene, Ausgetretene". c) Froehde KZ. XXIII. 310: von einem bis 
jetzt nicht nachgewiesenen, aber jedenfalls mit dem Suffix -ti gebilde- 

n ϱέδνν. 

73* 
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STU stossen, verletzen; erweitert stu-d, stu-p. — 
Skr. tud stossen, stacheln, stechen, geisseln, zerstossen; tup, 
tubh verletzen, tódten (PW. III. 357. 359). 

stu-d'). 
Tub. — Τύδ-α-ς m. pythag. Philosoph; Tud-eV-c m. — Schläger, 

Stösser, Vater des Diomedes (vgl. arma contudit Tati Prop. 4. 2. 
52); (*vv-v-0-ago-c, vgl. Aın-, στιβ-αρό-ς) Τυνδάρ-εο-ς m. Vater der 
Helena, Klytämnestra, ferner Vater der Τυνδαρίδαι (Kastor und 
Polydeukes, Dioskuren; vom Standpunkt derer, gegen welche sie 
andere beschützend und vertheidigend auftreten); Τυνδάρ-ιχο-ς' m. 
ein Dichter u.s. w. 

stu-p?). 
τυπ. — τύπ-τ-ώ stossen, schlagen, hauen, verletzen, ver- 

wunden (Fut. τύψω, Aor. ἕτυψα, ep. τύψα, Aor. ἕ-τυπ-ο-ν Eur. Ion. 
767, Aor. Pass. ἑ-τύπ-η-ν, Perf. Med. und Pass. τέ-τυμ-μαι; St. 
τυπ-τε [später]: Fut. τυπ-τή-σω zuerst Aristoph., Aor. ἑ-τύπτη-όα 
erst Aristot. Perf. τε-τύπτη-κα, -μαι Poll. Luc., dazu τυπτη-τέο-ς 
Dem. 54. 44; St. τυπε: τυπεῖ' πλήσσε. τυπήσει πλήξει Hes.)?); 
(τυπ-τι) τύψι-ς f. das Stossen u.s. w., τύμ-μα(τ) n. Schlag, Stoss, 
Hieb, τυµ-μή f. (Suid.) id. — τύπ-ο-ς m. Stoss, Schlag, Geprüge, 
Eindruck; Form, Gestalt, Abbild; τυπό-ω eindrücken, prägen, for- 
men, gestalten, τυπω-τό-ς geformt, gebildet, τυπωτ-ικό-ς formend, 
bildend, τυπω-τή-ς m., τυπῶ-τι-ς f. id., τύπω-σι-ς f. das Formen, 
Bilden, τύπω-μαί(τ) n. das Geformte, Gebildete; τυπ-ικό-ς, τυπῶδης 
einem Abdruck, Abbild u. s. w. ähnlich; τυπ-ή f. — τύμμα; runn-s' 
πλήκτης (Hes.); τυπ-ία-ς m. gehämmertes Metall; τυπε-τό-ο m. das 
Schlagen, planctus; run-a-s, -I-s (άδ-, (δ-ος) f. Schlägel, Hammer. 
— τύ-μ-π-ανο-ν (seltenere poet. Form τύπ-ανο-ν) n. Pauke; Werk- 
zeug zum Schlagen (ξύλα, oig τύπτονται év τοῖς δικαστηρίοις of 
τιμωρούμενοι, Schol. ad Ar. Plut. 476), Demin. ruunav-ıo-v; τυµπαν- 
ζω die Pauke schlagen, schlagen, τυµπανισ-τή-ς m., τυµπανίσ-τρ-ια f. 
Paukenschläger(in), τυµπανισ-μό-ς m. das Paukenschlagen, Schlagen; 
τυµπαν-ία-ς» -I-1N-g, -ό-ει-ς, -ο-ειδής, -ώδης einem τύµπανον Ähnlich 
(ὕδρωψ τυµπανίας Trommelwassersucht) — σευπάζξει βροντῷ, wo- 
gti, ὠθεῖ (Hes.). 

stu-d'). 
(ud. — tu-n-d-öre (twiud-i) = τύπτω, Part. tü-su-s, tun- 

su-s; (St. tud-i, *tudi-ti, tudi-t) tüd-e-s f. — τυπάς, Demin. tudi- 
cula, tudiculä-re umrühren; Intens. tudi-ía-re; de-tud-es (delunsos, 
deminutos, Paul. D. p. 78. 11); tudiatores (χαλκοτύποι Gloss.); Tudi- 
c-iu-s, Tudi-L-ànu-3; dea Per-tunda G. des Beischlafes. 

stu-p?). 
stup: stup-ru-m n. Schändung, Hurerei (Schande Naev.), 

stuprä-re schänden, stuprä-tor m. Schänder, stupr-ösu-s unzüchtig*). 
— (ub: (*tub-u-s) ti-tübä-re urspr. anstossen = taumeln, wanken, 
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schwanken, straucheln; anstossen mit der Zunge = stammeln, 
. stocken®), (Adv. vom Part.) fifubanter, titubä-ti-n) f. (titubant-ia - 
Suet.) das Taumeln u. s. w. . 

1) Angermann St. III. 118. — Bugge St. IV. 353. — Corssen II. 
209. B. 436. N. 258. — C. E. 225. — Düntzer KZ. XIV. 208. — F. W. 
218. — Kuhn KZ. IV. 6. — G. Meyer St. V. 52. — Pott KZ. IX. 272. 
— Savelsberg KZ. XVI. 69**), XXI. 177. 1). 230. — Sonne KZ. X. 12t. 
— Walter KZ. X. 198. — 2) B. Gl. 172a. — Bugge St. l. c. — C. E. 
226; KZ. I. 264. — Deffner St. IV. 280 (ngr. t&mbano). — Ebel EKZ. 
XIV. 41. — F. W. 218. — Fritzsche St. VII. 889. — Kuhn KZ. II. 471. 
— Leskien St. II. 120. 4). — Miklosich Lex. pg. 988 s. v.: teti, tepa. — 
Raumer KZ. XXII. 244 (vergleicht das hebräische fin pulsavit). — Savels- 
berg KZ. XVI. 67. XXI. 230. — Siegismund St. V. 216. — 8) C. V. T. 
297 f. 236. 21). 384. 31). 388. II. 20. 107). — 4) Anders Walter KZ. XII. 
379: stap, στοβ-έω, ao, *stop-ru-m Misshandlung, Schande. — 5) Bugge 
St. l.c. — Pott KZ. ΥΠ. 254 Anm.: ag». tumbjan (saltare) , ahd. tumon 
(rotari, taumeln), franz. tomber (fallen), wenn unverschobenes £ es zulässt. 

% 

STVAR, STUR eilig sein, vorwärts drängen, rennen 
— Skr. trar, tur id. (PW. III. 361. 465)*). 

(tvar-va) τύρ-βη (cvo-Bm, σύρ-βα) f. Lärm, Getümmel, Ver- 
wirrung, Gewühl, τύρβα Adv. lärmend, durcheinander, (τυρβα-Ίω) 
τυρβά-ζω (στυρβάζω B. A. 307) lärmen, durcheinander wirren, τυρ-- 
βασία f., rupßao-ue(r) n.  τύρβη (Poll. 4. 104). — (tvar-mo) cup- 
µό-ς m. reissende Bewegung; Τυρµ-ίδαι, -εἶδαι att. Demos. — τορ- 
τυρ-ό-μενον᾿ νιφόµενον (Hes.). 

(tvar-va) tur-ba f. = τύρ-βη; grosser Haufen, Schwarm, 
Masse; turbäre = ruvoßalo; verwirren, stören, Part. turbä-tu-s 
(Adv. -te) unruhig, aufgeregt, (urba-tor m., -trix f. Verwirrer (-in) 
u. 8. w., turba-ti-o(n) f. = turba; Demin. turbü-la, turbellae f. 
(Plaut.); (*turb-u-s) turbi-du-s (Adv. -de) unruhig, stürmisch, trübe, 
verwirrt, verstórt, Demin. turbidu-lu-s; turbida-re = turbare; turbü- 
lentu-s (Adv. -te, -ter) = turbidus, turbulent-ia f. = turba (Tert.); 
turb-or (ör-is) m. id. (Cael. Aur); turb-o m., -en n. (Gen. ín-is) 
Wirbelwind, Sturmwind, Wirbel, Kreis, Kreisel, turbin-eu-s kreis-, 
kreisel-förmig. — tur-ma f. Schwarm, Schaar, Schwadron (30 Mann 
Reiter, !/, der ala), turm-ali-s zur i. geh., turm-à-ti-m schwarm-, 
schwadron-weise. 

*) PW. 1. οι: twr kürzere und ältere Form von έναν, in der älteren 
Sprache allein im Gebrauch. — Bickel KZ. XIV. 481 (tvar mit causa- 
tivem 5b) — Clemm St. III. 289. — Corssen II. 164. B. 488. — C. E. 
226 (das B in τύρβη ist noch nicht aufgeklärt); C. V. I. 3887. — F. W. 
451 (europüisch: turba Verwirrung, Haufe). — Fritzsohe St. VI. 295. — 
Froehde KZ. XVIII. 261. — Kraushaar St. II. 430 f. — Lottner KZ. VII. 
178. 113). — Froehde Ἱ. c. vergleicht tar-tur-ära R. V., palaeoscand. 
drifa, goth. dreiban. 
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SNA, SNU fliessen, schwimmen. — Skr. snä sich baden, 
caus. baden, waschen, schwemmen; Snu Flüssigkeit, insbes. Mutter- 
milch entlassen (PW. VII. 1344. 1351). “ 

βΠᾶ. 

(Indoeurop. näva, navi, na-u das Schiff — Schwimmerin, 
griech.) ναξο, vao, vno. — ναῦ-ς, ion. ep. νηῦ-ς, dor. va-s, f. 
Schiff (Sg. G. νε-ώς, ep. ion. vm-06, νε-ός, dor. va-óg, D. wq, 
dor. ve-f, A. ναῦ-ν, ep. ion. νῆ-α, ve-a, dor. và-v; Du. νε-οῖν; 
Pl. νῆ-ες, ion. vé-eg, dor. và-tg, ναῦ-ς Sp., G. ve-Ov, ep. νη-ῶνν 
auch νε-ὦν, dor. va-&v, D. vav-ol, ep. ion. vnv-ol, ep. auch νή- 

. 8001, νέ-εσσι, voU-gu(v), dor. νά-εσσι, A. ναῦ-ς, ep. vi-«c, auch 
ep. ion. vé-ag, dor. vá-eg)') —  vaU-rn-C m. Schiffer (ναυάτης 
Lykophr. 827), ναντ-ικό-ς das Schiff oder den Schiffer betr.; vaut- 
ίλο-ς m. = vevrge, ναυτιλ-ία f. Schifffahrt (Od. 8. 253), (ναυτιλ- 
Ίο-μαι) νανυτ/λ-λο-μαι Schiffen. — ναῦ-λο-ν n. (-ς m.) Schifferlohn, 
Fährgeld, ναυλό-ω ein Sch. vermiethen; (ναυ-στολο-ν) va0ü-c8Ao-v n. 
= γαῦλον, ναυσθλό-ω zu Sch. führen. — ναύ-λοχο-ε (s. λοχ 
pag. 832) Schiffen zum Lager dienend, achiffbergend?), ναυλόχ-ιο-ν 
n. Ankerplatz, ναυλοχέ-ω vor Anker liegen, mit Sch. im Hinter- 
halt liegen. — ναυ-τ-ία, att. ναυ-ς-ία, f. Seekrankheit, -(tiberh.) 
Ekel, Widerwillen, ναυσιά-ω die S., Hang zum Erbrechen haben, 
νανσία-σι-ς f., ναυσια-σ-μό-ς m. Hang zum E., Uebelkeit (βδελυγμός 
Hes.), ναυσι-ό-ει-ς Ekel empfindend, ναυσι-ώδης an der S. leidend, 
Hang zum E. habend. — Εὔ-νη-ο-ς m. = der Wohlschiffende 
[Sohn des Iason, sendet von Lemnos zum achüischen Lager wein- 
beladene Schiffe]°); vij-io-; zum Schiffe geh., vn-I-rn-s m. Schiffsherr. 

(σνο) vo. — νό-το-ς, Nötu-s, m. Südwestwind (bringt Nässe), 
νότ-ιο-ς nass, feucht, νοτ-ερό-ς id., n&ssend, feucht machend; νοτ-ία 
f. Nüsse, Feuchtigkeit (PL Regen Il. 8. 307), νοτ-ἰ-ο ({δ-ος) f. id., 
νοτ-ίζω nässen, anfeuchten, vorso-uo-s m. Anfeuchtung; νοτέ-ω, 
νοτιά-ω feucht sein, triefen; vor-wdng — νότιος; λευκό-νοτος m. 
albus notus, Südwind (Aristot. met. 2. 5). 

Snu. 

cvaF. — ναύ-ω (lesb.), νᾶ-ω, νᾶ-ω, fliessen (nur Pris. Imperf., 
Pr. v, Imp. v); αἰε-νάων immer fliessend, nie versiegend (Udar’ 
αἰενάοντα Od. 13. 109); và-i-c, ion. vn-i-c (/ó-og), vüi-á-c, ion. 
νηϊ-ἄ-ς (άδ-ος) f. Naiade, Quellnymphe; νᾶ-μα(τ) n. Nass, Quell, 

" Demin. ναμάτ-ιο-ν n., ναµατ-ιαῖο-ς fliessend, ναµατ-ώδης quellartig; 
να-ρό-ς, νη-ρό-ς fliessend; Νηρ-εύ-ε m. Sohn es Pontos und der 
Gia, Gemal der Doris, Meergott (ἄλιος γέρων Hom.), Nnes(F)-T-s, 
ion. Nnen-!-s, Nereide, Tochter des N. und der D.*) — (vaf- 
σκ-ω) νή-χ-ω schwimmen); νηκ-τό-ς schwimmbar, νήκτ-ικό-ς zum 
Schw. geh., geschickt, (νηκ-τι) νῆξι-ς f. das Schw., νήκ-τη-ς, νηκ- 
ne (τῆρ-ος). νήκ-τωρ (τορ-ος) m. Schwimmer, fem. νηµτρ-{-ς ([-oc). 
-— (veF-xu0-c, νη-κιο-ς) Νάξο-ς (9) (früher Jia, noch jetzt Naria) 
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f. die grösste der kykladischen Inseln; νῆ-εο-ς (vgl. πάσσαλο-ς 
neben πηκτός, ion. λάξις neben att. λῆξιϱ) f. das schwimmende 
Land = Insel, Eiland®), Demin. νήσ-ίο-ν, -(δ-ιο-ν n., -L-s (iö-0s) 
f; νησ-αἴο-ς zur I. geh., νησ-ῖ-τι-ς f. id.; (Ἀνησιό-ω) νησιώ-τη-ς m., 
νησιῶ-τι-ς (τιδ-ος) f. Inselbewohner, -in, νήσιωτ-ικό-ς den I. betr.; 
νησό-ω zur Insel machen; νήσ-ίζω, νησιᾶ-ζω, νησ-εύ-ο-μαι eine I. 
bilden; νησο-ειδής inselartig; χερεό-νηεο-ς, att. χεῤῥό-νησο-ς, poet. 
auch χερό-νησο-ς, f. Land-insel d. i. Halbinsel (Her. 4. 12); Χερσό-, 
Χεῤῥό-νησο-ς f., bes. ἡ Θρακική», dann ἡ Ταυρική, 1) Βυβασσίη u.s. w. 

cvef. — (νε-ω) vew schwimmen (Hom. nur Präs. und Imperf. 
£-vso-v, ἕ-ννεο-ν Il. 21. 11, Aor. ἕ-νευ-σα, Fut. νεύ-σο-μαι, vtv- 
σοῦ-μαι); νευ-σ-τό-ς schwimmend, νδυστ-έο-ν man muss schwimmen, 
νευστ-ικό-ς zum Schw. geschickt; νεῦ-σι-ς f. das Schw., νεύ-ό-τη-ς, 
νευ-σ-τήρ (τῆρ-ος) m. Schwimmer, Schiffer. . 

SR. 

St. nà-vi, na-u. — ni-Vi-8 f£. = ναῦ-ς; nav-ali-s Schiffs-, 
See-, (als Subst. n.) nav-äle Hafen, -alia Pl. Schiffswerfte, Takelwerk; 
Demin. navi-cula f£, mavicula-ri schiffen auf kleinem Fahrzeug, 
navicul-ariu-s zum Schiffswesen kl. Schiffe geh., als Subst. f. Schiffs- 
transport, als m. Fracht, Lohn-schiffer; Demin. navicel-la; nàv-ia 
f. Fahrzeug, Kahn; navi-ta, nau-ta m. = vav-ın-s’), naut-Ali-s 
schiffsmännisch (Auson.); Naut-iu-s m. röm. Bein.; nau-sc-it von der 
in Schiffsgestalt sich öffnenden Bohne (Paul D. p. 168). — nav- 
ig-iu-m (vgl. pag. 17) n. Fahrzeug, Schiff, Demin. navigió-lu-m n.; 
(*nav-ig-us) navigä-re schiffen, segeln, (trans.) beschiffen, be- 
fahren, naviga-tor m. — nauta, navigà-ti-o(n) f. Schifffahrt, naviga- 
bilis schiffbar; nau-fragus pag. 909, nau-stibulum pag. 1135. 

Lehnwörter: nau-lu-m = vaU-Ào-v; naus-ea = vavo-ía, 
Demin. nauseö-la, nauseäre = ναυσιάων nausca-bundu-s = ναν- 
σιώδης, nauseü-bili-s, nause-ösw-s Erbrechen, Ekel erregend. 

nd. — (Part. Perf. nd-ia) nä-tä-re schwimmen, strömen, 
wogen, (übertr.) wanken, schwanken; nalä-tu-s (fus) m., -ti-o(n) f. 
das Schwimmen, nalä-ior m. Schwimmer, naíator-iwu-s zum Schw. 
geh., natatüra f. Schwimm-, Bade-ort, natä-bili-s, nata-t-ili-s (Gloss. 
Phil.) schwimmen könnend, natä-bundu-s schwimmend; na-t-In-Ari 
auf und nieder wogen, Aufwiegelei treiben, natina-tor m. Auf- 
wiegler, natina-ti-o(n) f. aufgeregtes Treiben, Geschäft (Fest. p. 166). 
— (*ná-tor m., dazu) ná-tr-ix (icis) f. (erg. anguis, die schwim- 
mende) Wasserschlange?). 

na. — nü-re — natare. — (na-s-ia) nü-S-sa f. Fisch-reuse, 
-behülter?); nàssi-ter-na (vgl. lan-ter-na pag. 836) f. Giesskanne; 
Nà-r (r-is) m. Fluss (jetzt Nera), Νᾶ-γ-ίε- =  Flussanwohner, 
Nàü-r-n-ia f. = Flussstadt (in Umbrien), — (St. na-s) mi-s-u-s 
"m. Nase (als fliessende)!?), nasw-tu-s (Adv. -ἴθ) grossnasig, nase- 
weis, spöttisch; Nas-o(n), Nas-i-ca, Nas-i-d-iu-s, Nasidi-ému-s m. 
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(== Nasenmann); nas-turc-iu-m n. (pag. 300); (*nä-s-i) nä-r-i-s f. 
Nasenloch, Pl. nare-s (i-um) Nasenlócher, Nase; Oeffnung, Mündung. 

Shu. 

(*nu-t-u-5, *nut-ru-s, *nu-t-r-s [vgl. pwt-ris pag. 547] = 
Milch fliessen lassend, säugend, nährend, vgl. pag. 1158 Skr. snu) 
nu-t-rI-re säugen, nähren, füttern, aufziehen; nutri-tu-s (tus) m. 
Nabrung (Plin.), nuiri-tor m. Ernährer, Erzieher, nutrilör-iu-s er- 
nährend, erziehend, (*nutri-tr-ix) nutrix (ic-is) f. Amme, Nährerin, 
Demin. nutric-üla; nutri-men (Ov. Met. 15. 354), nutri-men-tu-m 
n. Nahrungsmittel, Nahrung, nufri-bili-s nahrhaft; (*nufri-cu-s) 
nutric-ius = nulritorius, Subst. m. f. Nährer, Erzieher (-in), nu- 
trica-re, -ri = nutrire, nutricä-tu-s (fs) m., -ti-o(n) f£. = nufri- 
tus; nutrici-ö(n) m. Wärter, Erzieher (Murat. inscr. 1891. 8). 

B. Gl. 228b. 432. — Brugman St. IV. 156. 42). 158. 49). — Corssen 
I. 860. 432 f. B. 432. N. 298. — C. E. 313. 319. 493. — F. W. 111 ff. 214. 
371. 458. 500. 1063. — G. Meyer St. V. 91. — L. Meyer KZ. V. 373. 
— Misteli KZ. XVII. 180. — M. Müller Vorl. II. 322f. — Savelsberg 
KZ. XVI. 56. 58. XXI. 121 f. — Walter KZ. XII 412. — 1) Zu den 
Formen vgl: Brugman St. IV. 169. Delbrück St. II. 200. Gerth St. Ib. 
214. 216. Renner St. Ia. 231 f. — 2) Vgl. G. Meyer St. V. 109 („wofür 
freilich Düntzer KZ. XV. 43 ff. ein Sufüx -oyo und ein Nomen ναῦλον 
(statio navalis) zu erfinden für nothwendig gehalten hat“). — 8) Vgl. Hehn 
p. 490. — 4) Vgl: Pott KZ. VIII. 180. IX. 178. 178. Hartung Rel. der 
Griech. II. pg. 117. — 5) Vgl. Brugman St. l. c. (Anm. 1) und C. V. I. 
283. — Anders Walter KZ. Sii. 875: sna + gh. — 6) C. E. 820. — 
B. Gl. 214a: fortasse, ita ut insula a similitudine nasé appellata sit. — 
F. W. 1, ο: sna, νῆ-σο-ς, νή-χ-ω. — Pott KZ. VI. 364: vnoog eher von 
ven als νήχω. — Windisch KZ. XXII. 274: nas wohnen. — 7) F. W. 
l c.: „scheint entlehnt"; C. E. 313: „vielleicht Lehnwort“. — 8) Vgl. 
Bugge KZ. XX. 140 (ir. nathir, got. nadrs, Natter) — 9) F. W. 108: 
nad strömen, fliessen, statt nad-ta? — 10) Vgl. noch: Miklosich Lex. 
p. 455 (s. v. nos). Verner KZ. XXIII. 118. 

snaka Näscherei. 
(ὄνωκ-, σνωγ-) νώγ-αλο-ν n. (meist Pl.) Näschereien, Lecke- 

reien; νωγαλ-ίζω N. essen, νωγάλι-σ-μα(τ) n. = vowelov; voyal- 
εὐ-ω --- νωγαλίζω, νωγάλευ-μα(τ) n. — νωγάλισμα. 

Bugge St. IV. 387. — Ders. vergleicht: dün. snage, nach Lecke- 
reien suchen, snagen naschhaft, norweg. dial. snäka,; german. Grund- 
form *snakon, einst wohl stark *snakan. 

SNAR drehen, flechten. — Wohl W. san, sna (pag. 1014) 
lr. 

snar. 

(ovsg-, veg-Fo-v, Metath.) νεῦρο-ν n. Sehne, Schnur, (übertr.) 
Spannkraft, Stärke, Nerv; Demin. νευρ-ίο-ν n., vevg-I-s (lö-05) f.; 

NF am 

nu, 
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νευρ-ά, ion. -ή, f. Sehne, Saite, νευρ-ειή f. id. (Theokr. 25. 213); 
νευρ-ία f. Seil (LXX); νευρ-ικό-ς die Sehnen betr., νεύρ-ινο-ς aus 
Sehnen, Pflanzen, Fasern; vevgo- o mit S. anspannen, vevgo- ειδής 
sehnenartig , veugmäng, νευριώδης sehnig, kräftig; μού-νευρο- 6 
(=  βού-νευρος)'. ἄβδης, µάστιξ (Ducange). — ναρ-ό-ν᾿ σάρον) X0- 
onue (Hes.), der.geflochtene Besen; νάρ-τα-λο-ς m. ein gefloch- 
tenes Gefüss (Schol. Ar. Vesp. 67 2). — (v= 1, vgl dor. &- 
Beiv, φίντατος u. 8. W.) λάρ-κο- -ς m. Korb, Demin. Jagn-[o-v, λαρκ- 
ίδιο-ν n. (vagx-lo-v* ἀσκόν Hes.); Aáp-v- -a£ (ακ-ο-ς) f. Korb, Gefäss, 
Kiste (Il. 24. 795), Demin. Aagvax-ıo-v, Aegvex-(Ót0-v n. ζωάρναξ" 
κιβωτός Hes.)?). 

snar-k zusammenziehen?). — νάρκ-η f. Krampf, Erstarren; 
Krampfroche; ναρκά- o erstarren (Hom. nur νάρκη-σε Il. 8. 328), 
νάρκη-σι-ς f. = νάρκη (Galen.); ναρκό-ω starr machen, betäuben 
(Med.), ναρκω-τ-ικό-ς erstarren machend, betäubend, νάρκω-σι-ς f. 
Erstarrung, Betäubung; ναρκώδης erstarrt, betüubt. — νάρκ- 
ıcco-c m. f. die Blume Narkissos (von ihrer betäubenden Kraft, 
vgl. Plut. Symp. 3. 1 ὥς ἀμβλύνων τὰ νεῦρα καὶ βαρύτητας ἐμ- 
ποιῶν ναρκώδεις); νακρίσσ-ινο-ς von N.; Λάρκισσος m. Sohn des 
Kephissus und der Nymphe Liriope‘). 

snar. 

ner-vu-8 m. = νεῦρο-ν; Demin. nervi-lu-s m.; Nerva (wohl 
== nervosus) m. Familienname der Licinier, Coccejer 5); nerv-iae f., 
-ia n., Pl Saite, Nerven; nervi-cu-s nervös (Vitr.), nervic-eu-s aus 
Saiten gemacht σα), nerv-inu-s (Veget.) id.; merv-ali-s zu den 
N. geh.9); nerv-ösu-s (Adv. hu nervig, voll Sehnen, Muskeln, 
gedrungen, kräftig, nervosi-ta-s f. Stärke, Dicke (Plin. ); e-nervä-re 
entnerven, kraftlos machen, verweichlichen. 

Benfey Wall. I. 481. — C. E. 816. — Kuhn KZ. I. 615. — Leger- 
lotz KZ. VII. 135. 176. 73). VIII. 399. — Walter KZ. Xll. 412. — Anders 
F. W. 214: W. st binden: (sinava, snava) snava-ra = νεῦρο-ν, nervu-s. 
nervu-s Bt. nevru-s(?) vielleicht ganz zu trennen; nervu-s etwa für nergeu-s 
= ahd. snarha f. Schnur vom starken Verb 'snérhan zusammenziehen; 
ibd. 460: gräkoitalisch nervo Sehne. — 1) Roscher St. III. 138. 4). — 
2) Legerlotz l. ο. Dazu C. E. 1. ο: „zweifelhafte Analogien". — 8) F. 
Spr. 385. — Ganz anders und gewiss unrichtig Michaelis KZ. VI. 312: 
ν proklitisch; » + αρκέω stark sein. — 4) Vgl. Pott KZ. IX. 421: Nar- 
kissos als Blume des Truges, wodurch Persephone bei ihrer Entführung 
berückt wurde (Paus. 9. 81), weil Todesblume (s. Creuz. 8. 548 f.). Zum 
Theil wohl ihrer narkotischen betüubenden Kraft (vagx&v» und spielend 
mit νεκρού) und ihrer Weisse (gleichsam Todesblässe) halber, wesshalb 
auch Liriope (Lilienantlitz) als Mutter des Narkissos. — 5) Vgl. Anger- 
mann St. 890. — 6) F. W. 1. c.: nerv-ium, -icus, -inus den entspr. 
griech. Wörtern bloss achgebildet. 
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SNIG, SNIGH waschen, spülen. — Skr. nig abwaschen, 
reinigen; Med. sich abwaschen, sich rein machen; snih geschmeidig, 
fett, feucht werden (PW. IV. 142. VII. 1350). | 

(ovy) vvp: (νιγ-ω, vidjo) viZw waschen, spülen, netzen 
(ἀπ-ε-νίζ-ο-ντο = -σνιζ- Il 10. 572); vip. (y = β): νίπ-τ-ω -- 
νίζω (Präs. nur ἆπο-νίπτ-ε-σθαι Od. 18. 179, dann erst Plut. Thes. 
10, Fut. vhpo, Aor. ep. vhpa, Perf. νέ-νιπ-ται 1l. 24. 419, νιφ- 
ή-σο-μαι LXX)!); ἄ-νιπ-το-ς ungewaschen; (νιπ-τι) νίψις f. das 
Waschen (Plut. Pomp. 73); vín-rgo-v, νίµ-μαίτ) n. Waschwasser; 
νιπ-τήρ (τῆρ-ος) m. (N. T.), ποδα-νιπτήρ (τῆρ-ος) m. Waschbecken. 
— χέρ-νιψ (-νιβ-ος) f. Hand-waschwasser (Hom. nur Ace. χέρ-νιβ-α): 
χέρ-νιβ»ο-ν n. Hand-waschbecken. 

(snigh-v; gräkoitalisch) nigh-v, (griech.) vip. — vip-a (Acc.) 
Schnee (Hes. Op. 537); νιφ-ά-ς (ad-0g) f. Schneeflocke; νεφ-ετό-ς 
m. Schneegestöber, νιφετώδης schneeig; νιφ-ό-ει-ς schneebedeckt; 
veip-eiv, νῖφ-ειν schneien (νῖφ-έμεν IL 12. 280), νίφ-ε-σθαι be- 
schneit werden?); ἀγάν-νιφ-ο-ς sehr beschneit (Ὄλυμπος Il. 1, 420. 
18, 186). — νίβ-α yıova καὶ κρήνην (Hes.)) — (modificirte 
Wurzel: snju, sniv; vgl. dju, div; snjava, νια-α Schnee) Νιόβη f. 
Schneegöttin, Göttin des Winters, deren Kinder den Strahlen oder 
Pfeilen des Apollo und der Artemis erliegen. 

nigh-v: nix (== nigh-s, nih-s) f. Schnee. (Gen. miv-is — 
nighv-, sihv-is u. 8. w.), n3v-eu-8 scbneeig, schneeweiss, néo-dli-s zum 
Schn. geh., (übertr.) kalt, schneeweiss, wiv-ariu-s id. (selten), niv- 
ösw-s schneereich; n&v-Ere schneien (Pac. ap. Non. p. 507. 27). — 
ni-n-gh-v: ni-n-g-u-i-a f. = nix (Lucr. 6. 736. Prisc. 6. 94 H.). 
ning-öre — vipew (Verg. G. 3. 367. Caper. p. 2249 P.), Perf. 
ninzit*); ning-i-du-s = niveus; ning-or (ör-is) m. das Schneien 
(App. 

Ascoli KZ. XVII. 971. 9). 350. — B. Gl. 215a, — Corssen I. 81. 
85. 87. B. 55. 432. — C. E. 818. 604. — F. W, 112. 214. 222. 413. 500; 
Spr. 385. — Goetze St. Ib. 181. — Grassmann KZ. IX. 27f. — Kuhn 
KZ. I. 188. IL. 263. — G. Meyer St. V. 59. 79. 82. — L. Meyer KZ. V. 
876, — M. Müller KZ. IV. 8364 f. XIX. 42f. — Savelsberg KZ. XVI. 58. 
— Walter KZ. XI. 429. XII. 419. — Windisch K. B. 19. — F. W. 112 
stellt als indogerm. Grundform auf: nig waschen; spülen. Aehnlich 
Windisch KZ. XXIIL 211. — Schweizer-Sidler KZ. I. 479: snikh mag 
Weiterbildung von snu, sna sein. — 1) C. V. I. 230. 238. 3). 240. 320, 32). 
— 2) C. V. I. 220. 15). 225. 8). II. 97. — F. Spr. 1. c.: = νιχει, nigost 
== nivit. — 3) M. Müller KZ. 1. c. (XIX). — 4) Brambach Hülfsb.: ngo, 
nicht; ninguo. 

SPA, SPA-N spannen, ΒΡΙΠΗΘΗ; ziehen, antreiben 
Nebenforn spi spannen — dehnen, dünn machen, spitzen 
schärfen. — Skr. sphäj feist werden, zunehmen; caus. mästen 
verstärken, vermehren; a- wachsen, zunehmen (PW. VII. 1371). 
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ee 
επα (σπα-σ). — επά-ώ spannen, ziehen, an-, ein-ziehen, zerren, 

reissen (Fut. σπᾶ-σω, Aor. ἕ-σπᾶ-δα, Med. ep. σπα-σά-μην, σπά- 
00-70, σπώσ-σα-το, Imper. σπάσ-σα-σφε, Part. onao-oa-uevo-s, Aor. 
Pass. ἕ-σπά-σ-θη-ν, Perf. ἕ-σπα-σ-μαι) 1); σπα-σ-τ-ικό-ς ziehend, zuckend; 
σπά-σι-ς f. das Ziehen, Zucken, Krampf; σπα-σ-μό-ς m. id., onaou- 
ὤδης krampfartig; σπαᾶ-σ-μα(τ) n. das Gezogene, = σπασµός, Demin. 
σπασμάτ-ιο-ν TL, σπασματώδης —= σπασμώδης; σπα-δών (-δόν-οϱ) m. 
— σπασµός. — επά-θη f. Spatel, breites flaches Holz der Weber 
zum Festschlagen des Einschlags und Dichtmachen des Gewebes, 
Rührspatel; ein breiter stärkerer Zweig (nach der Aehnlichkeit); 
σπαθ-ἰ-ς ({δ-ος) f. id; Demin. σπάθ-ιο-ν, onad-aAo-v n.; σπαθ-ιο-ς 
spatelartig; σπαθά-ω den Zettel oder Einschlag mit der σπάθη 
schlagen, (übertr.) verzetteln, vergeuden, anzetteln, anstiften, 
σπαθη-τό-ς mit. der σπ. gewebt und dichtgemacht, σπάθη-σι-ς f. das 
Schlagen und Dichtmachen mit der σπ., σπάθη-μα(τ) n. dicht 
geschlagenes Gewebe; σπαθ-ίζω mit der σπ. umrühren, σπαΏ-/-τη-ς 
οἶνος der mit der σπάθη der Palme angemachte Wein. — d-cr&- 
ζο-μαι (d nach Pott — ἀμφί) an sich ziehen (an die Brust oder 
in die Arme) = umarmen, .bewillkommnen, begrüssen; zugethan 
sein, lieben, gern haben, sich mit etwas beschäftigen?); ἆσπα-σ- 
τό-ς willkommen, erwünscht, lieb, ἁσπαστ-ικό-ς gern bewillkomm- 
nend, aufnehmend; ἀσπά-σιο-ς = ἀσπαστός, freudig, froh, zufrieden; 
᾿Ασπασία f. (aus Milet) Geliebte des Perikles; (aus Phokóa) G. des 
jüngeren Kyros; ἀσπασ-μό-ς m., -τό-ς (Kallim.) f., ἄσπασ-μα(τ) n. 
Begrüssung, Umarmung. " 

cna-d°). — σπάδ-ιο-ν (dorisch), ετάὃ-ιο-ν (attisch, durch 
Assimil. an den Dentalanlaut) n. ausgespannter, langgezogener 
Raum: &) bestimmte Ausdehnung, Stadium (600 griech. oder 625 
röm. = 585 W. Fuss; 8 St. — 1 röm., über 40 St. — 1 geogr. 
Meile); b) Rennbahn (weil die berühmte Rennbahn in Olympia 
genau 1 St. lang war); (übertr.) Wettlaufen; σταδι-αῖο-ς das Maass 
eines St. habend; σταδια-σ-μό-ς m. das Messen nach St.; σταδι-εύ-ς 
m. im St. wettlaufend, Rennpferd, σταδιεύ-ω im St. laufen, σταδιευ- 
τή-ς m. = oradıevc. 

(spa-d) spu-d?). — επεύδ-ω sich sputen, sich beeilen, sich 
mühen, erstreben, beeilen, betreiben, beschleunigen*) (Fut. σπεύ-σω. 
-σρ-μαι ll. 15. 402, Aor. ἕ-σπευ-σα); σπευσ-τό-ς beeilt, betrieben 
(οπουδῆς ἄξιος Phryn.), σπευσ-τ-ικό-ς eilig, hastig. — επουὸ-ή f. 
Eile, Hast, Eifer, Bestrebung, Bemühung, Ernst, σπουδα-ἴο-ς eilig, 
hastig u. s. w., σπουδαιό-τη-ς (τητ-ος) f. = σπουδή; σπουδᾶ-ζω — 
σπεύδω (Fut. σπουδά-σο-μαι, spät σπουδάσω, Aor. ἐ-σπούδα-σα, 
Pass. ἐ-σπονδά-σ-θη-ν, Perf. ἐ-σπούδα-κα. Med. ἐ-σπούδα-σ-μαι); 
σπουδασ-τή-ς m. Anhänger, σπουδασ-τ-ικό-ς eifrig, ernsthaft, σπούδασ- 
µα(τ) n. eifrig betriebene Sache, Kunstbau, Demin. σπουδασµάτ-ιο-ν n. 
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Span ?). | 
επαν. — επάν-η, επαν-ία f. (Abspannung == Hunger) Mangel; 

ἡ-πανία f. id. [in η die Spur des ow-5]; σπάν-ι-ς f. Mangel, Selten- 
heit, σπαν-ό-ς, σπάν-ιο-ς dürftig, selten, wenig, σπανιό-τη-ς f. = 
σπάνις; σπανί-ζω Mangel leiden, entbehren, selten sein; (trans.) 
selten machen, berauben (Aor. ἐ-σπάνι-σα, Perf. ἐ-σπάνι-σ-μαι); σπανισ- 
τό-ς dürftig, kärglich. 

(onev) nev®). — πέν-ο-μαι (nur Pris. Imperf.) sich anspannen, 
abmühen, arbeiten, beschäftigt sein; aus Ármuth arbeiten — arm 
sein, entbehren; πεν-ία, ion. -in, f. Armuth, Dürftigkeit (Od. 14. 
157); πέν-η(τ)-ε arm, dürftig (Comp. Sup. mit Vocalkürzung: 
πεν-έσ-τερο-ς, Taro-g)'), fem. (πεν-ητ-ια =) πένησσα Hes.9), πενητ- 
εὖ-ω (πενέω Hes.) arm sein (Sp.); πεν-ές-τη-ς m. Arbeiter, Tag- 
löhner (bes. in Thessalien, gleich den Heloten der Spartaner), 
πενεστ-ικό-ς zum Stande des πεν. geh., wevecre(F)-ia f. der Stand 
des wev.; πεν-ι-χρό-ς —  πένης (Od. 3. 348)°), πενιχρό-τη-ς (τητ-ος) 
f. = nevla, πενίχρ-ο-μαι = πένοµαι (Or. Sib.). — (πεν-α) πεῖνα, 
ion. elvn, f. Hunger, Hungersnoth; (übertr.) Begierde; πεινά-ω 
hungern, heftig begehren (contr. πειν-ᾧ, jc, %, Inf. πεινῆν, πεινήµεναι 
Od. 20. 137, sonst Hom. nur Part. reıve-wv, dann Aor. ἐ-πείνα-σα 
N. T.)9)), πεινή-, πεινα-τ-ικό-ς Hunger leidend, hungrig; πειν-αλ- 
έο-ς id. | 

TOV. — πόν-ο-ς m. Anspannung — Arbeit, Mühe, Mühsal, 
Bedrüngniss, Leiden; πονέ-ω (in der ältesten Spr. nur -o-uo:) 
arbeiten, sich abmühen, in Bedrüngniss sein; (trans.) bearbeiten, 
betreiben; πονή-τ-ικό-ς zum Arbeiten geh., πόνη-σι-ς f. = πόνος, 
πόνη-μα(τ) n. das Gearbeitete, Werk, Demin. πονημάτ-ιο-ν n.; mov- 
ıno-g arbeitsam (D. L.), πονό-ει-ς Arbeit verursachend (Maneth.). — 
πον-ηρό-ς (Arbeit machend =) lästig, (Arbeit habend —) leidend, 
in schlimmer Lage, schadhaft, schlecht, (im moral. Sinne) schlecht, 
böse, boshaft, lasterhaft, elend, πονηρ-ία f. schlechte Beschaffen- 
heit, schl. Sinnesart; wovng-ev-ue(r) n. böse Handlung, πονηρ-εύ-ο- 
μαι schlecht, böse u. s. w. sein. 

(σπᾶν, σπην) πην spinnen!!). — πῆν-ο-ς, dor. záv-o-g, m., 
πήν-η f. Einschlagsfaden, Gewebe, Demin. πην-ίο-ν (πήνειον Hes.) 
n.; πηνᾶ-ων πηνί-ζω, -ζομαι weben, haspeln, spulen (πανίσδεται 
Theokr. 18. 32), πήνι-σ-μα(τ) n. gespultes Garn, Gewebe, πηνῆ- 
τι-ο, dor. πανᾶ-τι-ς, f. Bein. der Athene, Weberin; πηνο-ειδής faden- 
artig. — TInv-ei6-c (vgl. ἀρν-ειό-ς) m. (= Faden?) Hauptfluss Thessa- 
liens, jetzt Salambria!?); Πηνελόπεια pag. 35. 

spa, span 4 dh. 

(σπα-θ, σπαν-θ) πα-θ, πεν-θ1δ). — (παθ-σχ-ω) πά-εχ-ω an- 
gespannt werden; einen Eindruck empfangen. — erfahren, erleiden, 
erdulden!^) (St. παθ: Aor. ἔ-παθ-ο-ν, sicil. Perf. πἐ-πού-χα Ahrens 



— 1165 — 

dor. 351; St. πενθ: Fut. "πενθ-σο-μαι — nel-o0o-ua!?), Perf. πέ- 
πονθ-α, 2. Pl. ep. Ἔπε-πονθα-τεε, Ἔπε-πονθ-τε, Ἔπεποῦθ-τε, Ἔπε- 
ποσ-τε, πέἐ-ποσ-θε 3mal, Part. Fem. *re-navd-via, πε-παθ-υῖα Od. 
17. 555, Plusqu. 3. Sg. ἔπε-πόνθ-ει Od. 13. 92, 1. Pl. πε-πόνθ- 
ει-μεν Plat. Phaed. 89). — (*naoye-w, St. πασχη-τι) πασχη-τι-ά-ω Trieb 
zum Beischlaf, zur Unzucht haben, πασχητια-σ-μό-ς m. Trieb u. Β. w.; 
παθ-αίνω (Sp.) in Leidenschaft setzen, (meist Med.) in L. sein, leiden- 
schaftlich darstellen. — πάθ-η f. Leiden, Missgeschick, Unglück; 
πάθ-ος n. id.; Leidenschaft, Affect, Gefühl; affectvoller Ausdruck; 
-παθ-ες: ἀντι-παθ-ής von entgegengesetzter Neigung, ἀντιπάθε(σ)-ια 
f. entgegeng. N., Abneigung, Antipathie; συµ-παθ-ήδ mitleidend, 
mitempfindend, συµπάθε(σ)-ια f. Mitleiden, Mitempfindung, Sym- 
pathie. — St. παθ-ε: παθη-τό-ς dem Leiden, den Leidenschaften 
ausgesetzt, παθητ-ικό-ς leidend, empfindlich, gefühlvoll, affectvoll, 
pathetisch (gramm. ῥῆμα m. verbum passivum); πάθη-σι-ς f. das 
Leiden (Ggs. ποίησις); πάθη-μα(τ) n. das Erlittene, Leid, leidender 
Zustand, (überh.) Begegniss, Ereigniss, παθηµατ-ικό-ς = παθητός. 
— (ma9-uar) πῆ-μα(τ) n. Leid, Unheil, Verderben (vgl. πήµατα 
πάσχειν Hom.) — (nad-uev) *rrn-uev jo πη-μαίνω in Leid bringen, 
schädigen, verletzen (Fut. πηµαν-ῶ, ion. -έω, Aor. ἐ-πήμην-α, Pass. 
ἐ-πημάν-θη-ν) 15), πηµαν-τό-ς verletzbar, verletzt, πήμαν-σι-ς f. das 
Verletzen (Sp.); (παθ-μον) πή-μων (-μον-οϱ) schädlich (Orph. h. 
1. 31), ἁ-πήμων nicht Leid bringend Schlaf), günstig (Wind), 
freundlich (Rede, Geleiter), glücklich, leicht (Rückkehr) 11). πηµον-ή 
f. poet. = πῆμα, πημο[ν]-σύνη id. (Aesch. Prom. 1058 D.). — 
πένθ-ος n. Leid, Trauer, Kummer, (πενθεσ-ια) πένθε-ια f. id. 
(Aesch. Ag. 430 D.); πενθ-ικό-ς, πένθ-ιμο-ς zum Leid u. s. w. geh.; 
πενθ-ήρό-ς, πενθηρ-ής, πενθ-αλ-έο-ς traurig, trauernd, klagend, 
(dazu bes. poet. fem.) πενθ-ά-ς (aö-og) Nonn.; (πενθεσ-ω) πενθέ-ω 
klagen, trauern, beklagen, betrauern, ἀ-πένθη-το-ς nicht trauernd, 
froh (Aesch. Ag. 895. Eum. 912 D.)!5), πενθη-τ-ικό-ς klagend 
(Plut.), πενθη-τήρ (τῆρ-ος) m. der Klagende (Aesch.), πενθή-τωρ 
(τορ-ος) m. id. (Sp.), fem. πενθή-τρ-ια (Eur.), πενθητήρ-ιο-ς — 
πένθιµος; πένθη-μα(τ) n. poet. = πένθος, πενθή-μων (uov-og) 
klagenvoll (Aesch. Ag. 420 D.). — πόθ-ο-ς m. das Hinziehen — 
Drang, Verlangen, Sehnsucht, Wunsch; ποθ-ή f. id. (Hom.)!?); 
ποθέ-ω, &ol. ποθή-ω., verlangen, sich sehnen, wünschen, begehren 
(Inf. ποθή-μεναι Od. 19. 110, Iter. des Imperf. ποθέ-ε-σκε IL 1. 

"492, Fut. ποθή-σω, auch ποθέ-σο-μαι Lys. 8. 18, Aor. ἐ-πόθε-δα 
Hom. Her. Is., ἐ-πόθη-σα Her. 3. 36 und Att, Perf. mepmó05-xo, 
-μαι, Aor. Pass. ἐ-ποθέ-σ-θη-ν) 1); mwoßn-ro-g verlangt u. s. w., 
rcoßnt-ınö-s verlangend u.'8. w.; πόθη-σι-ς f. = πόθος, ποθη-τύ-ς 
f. id. (Opp. Kyn. 2. 609), ποθή-τωρ (τορ-ος) m. der Verlangende 
(Man.), πόθη-μα(τ) n. das Ersehnte u. s. w. — (St. ποθ-ες, ποθεσ-νο) 
ποθει-γό-ς was man verlangt u. s. w., zu betrauern?!), ποθ-ινό-ς id. 
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(spa, spa-n) psa, PSa-n sich bemühen = eilen, ereilen. 
ya). — (Faa-ro) ψα-τά-ω΄ φθάνω, φατᾶ-σθαι προκατα- 

λαμβάνειν (Hes.). | 
00, ca, mit Aspiration) φθα, φθα-ν 71). — φθά-ν-ω (α 

Hom., & Eur. Aristoph.) züvor-kommen, -thun, voraussein [mit 
dem Part. des Hauptverbums durch „eher, früher, zuvor“ aus- 
zudrücken, 7. B. φθῆ σε τέλος Bavaroıo κιχήµενον dich hat zuvor 
das Ziel des Todes erreicht Il. 11. 451] (Fut. φθή-σο-μαι, später 
auch φθὰ-σω, dor. φθάξω; Aor. ἔ-φθη-ν, ep. auch 3. Sg. φθῆ, 
Sol. ep. 3. Pl. φθάν — ἔφθη-σαν, Conj φθῶ, ep. 3. Sg. φθήῃ, 
φθῄῇσιν. 1. 3. PL ion. φθέ-ω-μεν, -σιν, Opt. φθα-ίη-ν, 3. Sg. παρα- 
φθαίη-σι Il. 10. 346, Part. φθα-ς, Inf. φθῆ-ναι, nicht bei Hom.; 
Part. Aor. Med. φθαά-μενο-ς ep.; nachhom. Aor. ἔ-φθᾶ-σα, dor. ἔ-φθαξα; 
Perf. ἔφθα-κα; Aor. Pass. φθα-σ-θῆναι Sp.). — φθό-ν-ο-ς m. (das Zu- 
vorzukommensuohen, Wettstreit —) Neid, Missgunst, Uebelwollen?5); 
φθον-ερό-ς neidisch, missgünstig, φθονερ-ία f. Neidsucht; φθονέ-ω 
beneiden, missgönnen, verweigern, φθόνη-σι-ς f. = φθόνος. 

^. Spi). * 
cm. — cmi-Ao-c m. Felsen, Klippe, Riff; cmı\-4-c (άδ-ος) f. 

id.; σπιλ-, σπιλαδ-ώδης felsen-, klippenartig. — επι-νό-ς mager 
(= gedehnt). 

επι-ὃ 3”). — (όπιδ-ω) επί-ζω ausdehnen (ἐκτείνω Lex.); cmd-Nc 
ausgedehnt, weit (nur διὰ σπιδέος πεδίοιο ll. 11. 754), σπίδ-ιο-ς 
Aesch. fr. 333. 346), σπιδ-νύ-ς (πυκνός, συνεχής Hes.), σπιδό-ει-ς 
σπιδόεν᾽ πλατύ, πυκνόὀν, µέγα Hes.) id.; σπιδύ-θεν von weitem her 
E. M.). — ἀ-επί(ὃ)-ε f. der Schild, und zwar a) der grosse 
Ovalschild, der den Mann vom Mund bis zu den Knöcheln deckte 
(ποδηνεκής, ἀμφιβρότη), als auch b) der kleinere, kreisrunde Schild?"); 
Demin. ἀσπίδ-ιο-ν, ἀσπιδ-ίσκ-ιο-ν n., ἀσπιδ-ίσκη f., ἀσπιδισκ-άριο-ν 
n.; (ἀσπιδ-τη-ς) ἀδπισ-τή-ο, dombd-i-m-s, ἀσπιδι-ώ-τη-ς, ἁσπισ-τήρ 
(τῇρ-ος) beschildet, schildtragend; ἀσπίσ-τορ-ας κλόνους das Ge- 
dränge der Gewappneten (Aesch. Ag. 404 D.); ἀσπιδό-ει-ς = ἆσπι- 
στής (d. χελώνη Schildkröte), ἀσπιδο-ειδής schildfórmig. — (ἔλεσ- 
σπιδ) έλε-επί-ς (-σπίδ-ος) f. Sumpfflché Ap. Rh. 1. 1266 (Fick KZ. 
XIX. 263) -- επιθ-αμή f. Spanne, onıdan-aio-s, σπιθαµώδης 
spannen-artig, lang. — εφίδ-η f. Darmsaite (χόρδη Hes.) cpid-ec' 
χορδαὶ µαγειρικαί (id.), Därme, welche Fleischer und Koch unter 
Händen haben. 

spa!). 
spa. — (*spa-lo ausgespannt) spä-t-iu-m n. (der ausgespannte) 

Raum, Strecke, Laufbahn, Weg, Reise, Spaziergang; Zeitraum, 
Zeit, Zwischenzeit; Demin. spatió-Iu-m n.; spatia-ri spazieren, um- 
hergehen, sich ausbreiten?9), spatia-tor m. Herumspazierer; spati- 
ösu-s (Adv. -ose) geräumig, weit, gross, lang, spatiosi-ta-s f. Ge- 
räumigkeit u. s. w. (Sidon.). — (*spa-ti, pä-ti Anspannung, Mühe) 
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pä-ti-0-r, Inf. pd-ti sich anspannen, abmühen == leiden, dulden, 
ausstehen, über sich ergehen lassen, zulassen, gestatten?"); per- 
pé-li-o-r, per-pé-li id.; Part. pati-e-n-s (Adv. -ter) erduldend, ge- 
duldig, .patient-ia f. Erdulden, Geduld, (übertr. Nachsicht; pat-i- 
bili-s erträglich, empfindsam; Part, (*pai-tu-s, *pas-tu-s) pas-su-s, 
per-pes-su-8; passi-ö(n) f. Dulden, Erdulden, Empfindsamkeit, Affect; 
passion-ali-s empfindsam (Tert.); passi-vu-s (Adv. -ve) id., "gramm. 
passivisch; passi-btlis der Empfindung fähig (Sp.), passibilita-s f. 
Empfindungsfähigkeit (Arnob.). — sp6-8 f. gespannte Erwartung, 
Hoffnung, Erwartung, Befürchtung, Demin. spe-cila f. (Pl *spe- 
8-68 = spe-r-es Enn. ap. Fest. p. 333, spe-r-i-bus Varro ap. Non. 
p. 116 Gerl; vgl vir-es und Anm. 5 pag. 294 f); spe-r-äre 
hoffen u.s. w., spera-bili-s zu hoffen (Plaut. Capt. 3. 3. 3); de- 
speräre die Hoffnung aufgeben, verzweifeln??); (pro spere, pro- 
sper; vgl. pro consule == proconsul; pro-sper dann als Adj. ge- 
fasst und é gekürzt) pro-spér und pro-spér-u-s (Adv. -e, i-ter) 
gemäss der Hoffnung = glücklich, erwünscht, günstig (sperem 
veteres pro spe dixerunt, unde et prospere dicimus h. 6. pro spe, Non. 
p. 171. 25), prosperi-ta-s (tati-s) f. Gedeihen, Glück; prospera-re 
gedeihen lassen, beglücken, prosperü-ti-0(n) f. κατευόδωσις (Gloss. 
Cyr.). 

(spa-d, spu-d, dann durch Assim. an den Dentalanlaut) stü-d. 
— (Nominalst. síu-do) stü-dö-re, Perf. stud-ui (vgl. σπεύδω pag. 
1163) sich bemühen, sich befleissigen, eifrig betreiben, obliegen, 
(speciell) förderlich sein, begünstigen, der Wissenschaft sich be- 
fleissigen, studieren??); stüd-iu-m n. (stodia Or. inscr. 4859) Be- 
mühung, Streben, Eifer, Neigung, Lust, wissensch. Streben, Stu- 
dium (animi assidua et vehemens ad aliquam rem applicata magna 
cum voluntate occupatio, Cic. inv. 1. 25. 36), Demin. studió-lu-m 
n.; studi-ösu-s (Adv. -öse) eifrig strebend, geneigt, studierend, 
gelehrt. 

span'). | 
St. spon-ti Antrieb (Nom. spon-s, Auson. id. 19. 11), Gen. spon- 

ti-s-(quod suae spontis staluerant finem Varro Ἱ. 1. 6. 7. 70; sanus 
homo qui et bene valet ei suae spontis est Cels. ]. 1) eigener Willens- 
antrieb, Abl. spon-te aus eigenem Antriebe, von selbst, freiwillig 
[mea, tua, sua sp.; sponte allein nur poet. und in nachaug. Prosa] 9); 
spont-ali-s, spont-an-eu-s frei, freiwillig (Sp.). — (spén, pen) * pen- 
os-ia (vgl clov-os-ia pag. 172), pén-ür-ia (zu ὅ vgl. sed, sed-e-s, 
tég, teg-ula) f. = onav-la, πεν-ία pag. 116451). 

spän spinnen"). — (pàn-u-s Lucil. ap. Non. p. 149. 23 — 
πῆν-ο-ς pag. 1164) pann-u-8 m. (Nbf. pannu-m n.) [wegen n^ 
vgl quatíwor pag. 106] Einschlagsfaden, (meton.) Tuch, Lappen, 
Lumpen (Dat. Abl. Pl. pannibus Enn. ap. Char. 1. pg. 40. Pomp. 
ap. Non. p. 488. 32); Demin. panntü-lu-s, panni-culu-s m.; pan-un- 
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cüla f. der um die Spule gewickelte Faden (Not. Tir. pg. 160); 
pann-eu-s zerlumpt (ῥώκινος Gloss. Philox.); pannicul-@riu-s zu den 
Lumpen geh. (Subst. n. Lumpenanzug); pann-Osu-s, pann-üc-eu-s, 
iu-s = panneus, (übertr.) lappig, welk, runzelig, pannosi-la-s f. 
lumpige, lappige Beschaffenheit. — (*pänu-la) pal-la f. Mantel, 
röm. Frauenobergewand; (dann auch) Kleidung, Unterkleid, Vor- 
hang; Palla (Cic. pro Cael. 10. 23)%); Demin. palü-la f. (Plaut); 
(* panü-lu-m, pal-lu-m) pall-iu-m n. Hülle, Decke; (bes.) der griech. 
Mantel; (übertr.) Toga, Obergewand, Demin. pallió-lu-m n.; (*pal- 
lia-re, *palliolä-re) pallia-tu-s, palliola-tu-s mit dem ». bekleidet, 
Adv. palliola-ti-m (Plaut. Ps. 5. 1. 29); palliastru-m n. zerrissener, 
schlechter Mantel (App.). 

span-d. — Spond-a f. ausgespanntes, ausgedehntes Brett, 
Seiten-balken, -bretter; (übertr.) Bettstelle, Lager°®). 

spi ®*). 
Spi. — (Part. spi-lo spitzes, scharfes, dünnes Ding; caedi- 

Spi-lo ein durch Schneiden spitz gemachtes Ding) St. cae-spi-to, 
cae-spi-t: €ae-Spe-s (-sp3-t-is) m. scharf geschnittenes Erdstück, 
Rasenstück, verschnittener Strauch, Stumpf, (poet. und in späterer 
Prosa) Gras, Rasen°’®) (caespes est terra in modum lateris caesa 
cum herba sive frulex recisus et truncus, Fest. p. 45), caespit-ic- 
iu-s aus Rasen gemacht; (*sec-a-spi-ta) Sec-e-SpY-ta f. schneidend 
scharfes Werkzeug, Messer, Beil, Axt. — (*pi-t-na) pi-n-na f. 
Spitze, spitzes Ding: Federspitze, die Bolle der Vögel, Hahnen- 
kamm, Flügelspitze, Schwanzspitze, Flosse, Mauer-spitze, -zinne, 
Spitzmuschel (vgl. pinnas murorum, pennas avium dicimus, Flavius 
Caper p. 2243 P.; erst Isidor hat beide Wörter völlig vermengt); 
bi-pinni-s zweischneidiges Werkzeug (schon zu Quintilian's Zeiten 
vermengt mit bi-penni-s zweiflügelig, während sich daneben die 
richtige Form erhielt, vgl. Quint. 1. 4. 12 a pinna [quod est acu- 
tum] securis utrimque habens aciem bipennis; ne illorum sequatur 
errorem, qui, quia a pinnis duabus hoc esse nomen existimant, pin- 
nas avium dici volunt). 

$p1. — ΑΡΙ-08 (speca Varro r. r. 1. 48. 2, Nbf. spicu-m n., 
-s m.) f. Spitze, Aehrenspitze, Aehre, Spitze, Büschel (des Safran, 
des Lawendel u.s. w.), spic-eu-s aus Aehren bestehend, spicä-re 
mit einer Spitze oder Aehre versehen; spicifer ährentragend; 
spicü-la f. Feldcypresse (eine Pflanze, sonst chamaepitys); spiculu-m 
n. Spitze, Stachel, (meton.) Geschoss, Pfeil, spiculà-re spitzig machen. 
— spi-na f. Spitziges, Dorn, Stachel, Gräte, Rückgrat, Demin. 
spinü-la f. spin-ews aus Dornen, spin-äli-s zum Rückgrat geh., 
spin-Ösu-s dornig, stachelig, (übertr.) uneben, verwickelt, Demin. 
spinosü-lu-s (Hier.); spine-tu-m n. Dorn-hecke, -gebüsch; Inchoat. 
spine-sc-ére dornig werden; spini-fer, -ger dornentragend; SpI-nu-s f. 
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. (Abl. -.u Varr. ap. Char. 1. 117) Schlehdorn, Schwarzdorn (prunus 
spinosa Linnée). 

(spi-d, sfi-d) fíd. — fíd-e-s f. (meist Pl.) fid-e-s (Gen. fidi-um) 
(= σφίδ-ες pag. 1166) Saite; (übertr.) Saiteninstrument, Cither, 
Leier?9), Demin. fidi-c4la f.; Fidicul-än-iu-s Bein. einer róm. gens; 
fidi-cen u. s. w. pag. 109. 

Brugman St. V. 233. — Corssen I. 479 f. 527*). B. 457. 466. N. 
109 ff. — C. E. 272. 276. 494. — F. W. 216 f. 374. 413. 461 f.; F. Spr. 
336. 385. — Roscher St. Ib. 72 ff. — 1) Kuhn KZ. II. 229: σπάω und 
Skr. sphaj für organ. σπαν-]ω, sphan-ja; dagegen Leskien St. II. 90: 
σπάω —= σόπα-σ-]ω (vgl. dazu C. V. 1.211). — 2) Düntzer KZ. XIII. 9 f. — 
Vgl. C. V. I. 824 f. (α proth. oder Rest einer Reduplicationssylbe). — 
Kuhn KZ. IV. 17: zu Skr. svag, svang amplecti, amplexari. (Aber 
PW. VII. 1418: wohl verwandt mit sang.) — Savelsberg Qu. lex. p. 13: 
intensiv. c mit einem veralteten Verbum πάξεσθαι. — 3) Ascoli KZ. 
XVI. 211f. — Corssen N. 116 f. — C. E. 247. 687. — F. W. 500 ff.; KZ. 
XXII. 105. 111. — Fritzsche St. VI. 322. — 4) Vgl. noch: Kuhn KZ. III. 
324. IV. 34. Walter KZ. XII. 409 und Anm. 92. — Anders: a) Ascoli 
KZ. XII. 427: W. skand, Skr. ava-khand begehren, erstreben, Khanda 
Wunsch, Wille, Lust; griech. ckuó, cmud. b) B. Gl. 138b: K'ud mittere, 
impellere (σπεύδω praefixo o); 48348: sphuf diffugere (dagegen Ascoli 
l. ο.). — Zur Form vgl. C. V. I. 223. 16). II. 186. — 5) C. E. 714. — 
6) Vgl. noch: Brugman St. VII. 286. 5). Curtius KZ. III. 414. 2). Verb. 
I. 282. 4). Kuhn KZ. IV. 12. — 7) Zum Suffix vgl. Ebel KZ. I. 298. — 
8) Vgl. Grassmann KZ. XI. 27. — 9) Vgl. Walter KZ. XII. 877: -χρο = 
-κρο (Φαλυ-κρό-ς, σκοΛο-κρό-ς), — lat. -cro, -cri. — 10) Vgl. Brugman 
St. IV. 149. 67 und Curtius St. III. 587. — 11) Vgl. Kubn KZ. Ill. 437 

. und Lottner KZ. VII. 187. 106). — Schenkl W. und Klotz W. s. v. — 
Anders Pauli KZ. XVII. 6: W. pa weben: πῆ-νο-ς, πή-νη, pannu-s (doch 
wohl für pa-nu-s). — 12) C. E. 276. — 13) C. E. 66. 272. 691. C. V. I. 
282. 4) (vgl. Corssen B. 80). — Zu Skr. badh drängen, bedrängen, 
vadh schlagen (PW. V. 63. VI. 659) ziehen παθ: B. Gl. 357b. Delbrück 
KZ. XXI. 82. F. W. 138 (1064). Grassmann KZ. XII. 120. 5) Kuhn 
KZ. I. 514. Legerlotz KZ. VIII. 46). Pott E. F. I. 251 (vgl. dagegen 
C. E. 691*). — Noch anders: a) B. Gl. 69a: kanfh dolere, lugere, moe- 
rere; fortasse huc pertinet nad, πενθ, mutata gutiurali in labsalem. 
b) Goebel KZ. XI. 58: pa arbeiten, sich mühen; πα-θ, πεν-θ. c) Spiegel 
KZ. XXIII. 198: altbaktr. ban, band, part. banta krank, lit. beda Noth, 
Elend u. &. w. (scheint dieselbe W. zu sein, die wir in Skr. badh finden). — 
14) ma9-0x-o — πά-σχ-ω erklären: F. W. 138. Sch. W. s. v. Schleicher 
KZ. XI. 319. — Anders C. E. 691: παν-σκ-ω = πάσχω, Inchoat. zu πέ- 
νοµαι (vgl. ἐρ-σκ-ο-μαι, ἆρ-σχ-ο-μαι, ἔρ-γ-ο-μαι). Beistimmend Brugman 
St. IV. 77. [Wird jedoch ἐρ-σχ-ο-μαι zu ἔρ-χ-ο-μαι, dann würde auch 
wohl πα»-σκ-ω zu zay-y-o, nicht zu πᾶ-σχ ω.] — Noch anders Savels- 
berg KZ. XVI. 364: παθ-]ω = πάσχω. — Tobler KZ. IX. 244: das 
Verhültniss von παθ zu πασχ bleibt dunkel. — Die Formen zu a6, 
πενθ siehe: C. V. I. 50. 56. 67. 108. 273. 282. 4). II. 18. 76). 165. 170. 
16). 175. 189 f. 202. 233. 238. 395. 397. — 15) Vgl. Brugman St. IV. 
94. 4). — 16) C. V. I. 364. — 17) Düntzer KZ. XV. 849 f. — 18) Clemm 
St. VIII. 81. — 19) Vgl. Sch. W. s. v.: (St. παθ) ‚der leidende Zustand 
des sehnsüchtigen Verlangena oder schmerzlichen Vermissens", — F. W. 
138 (bhadh bedrängen, quälen): „Drang, Sehnsucht“. — Goebel’s ver- 
fehlte Deutung siehe pag. 519 Anm. ο. — 20) C. V. I. 856. II. 370. — 
Leskien St. II. 100 £.: ποθεσ-ω = ποθέω. — 21) Vgl. Kuhn KZ. XV. 808. 

Vanidek, etym. Wörterbuch. 74 
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— 22) Bugge KZ. XX. 39. — C. E. 687. 694. — F. W. 216. — Kuhn KZ. ® 
IV. 34. — Bugge Ἱ. c. und Fritzsche St. VII. 386. 14) vergleichen altbaktr. 
fshanaj in Gang bringen, huzv. fsha thätig und zu σπεύδω altb. fshu 
thätig sein. — Brugman St. IV. 98: φθαν-ω = φθάᾶνω. — Vgl. C. V. 
l. 255. 22). 387. 23). II. 88 f. -- 23) Vgl. Allen St. IIT. 220. 19): φθόνος 
aemulatio, rivalitas, ab actione praevertendi; vgl. Eifersucht. — 24) C. E. 
247. — Grassmann KZ. XII. 105. — Fick KZ. XXII. 106. 111. 6). — 
Kuhn KZ. IV. 9. 30. — 26) Fick KZ. 1. c.: „wahrscheinlich auch ᾱ-σπιὸ 
Schild“. — Sonst wurde keine Deutung gefunden. — 26) Pott KZ. 
VIII. 29: „gleichsam mit seinem Raume wechseln“. — 27) Vgl. Anm. 18. 
— C. V. 1. 973. 282. 289: ,pa-it-o-r geht aus der. W. pa, wie po-it-o-r 
aus po hervor; vgl. fa-te-o-r (985). — Vgl. noch: Corssen B. 80. — 
Curtius KZ. Il. 385.  Lottner KZ. VI. 176. 88). Misteli KZ. XVII. 
191*). Schweizer-Sidler KZ. XI. 74. — Anders Grassmann KZ. XII. 87: 
„man könnte an W. path (gehen) denken und in Bezug auf die Bedeu- 
tung Skr. a-pad-je ,in's Unglück gerathen'" in Vergleich ziehen, was 
ich jedoch nicht vertreten will“. — 28) Vgl. Anm. 1 und Corssen KZ. 
II. 6. XVI. 293. — Anders: a) Ascoli KZ. XVI. 209 ff.: svas anhelare, 
8pirare, suspirare, sich sehnen: *spes-es = anhelitus, Hoffnung; pro-spér-o 
(fauste adflans) begünstigend, günstig, dann: glücklich. b) B. Gl. 433b: 
sparh desiderare; fortasse spero (PW. VIL 1865 sparh eifern, eifrig 
begehren, beneiden). — F. W. 216: indogerm. spara ausgedehnt, reich- 
lich; Skr. sphara &usgebreitet, gross; pro-spero gedeihend; Κε]. sporü 
reichlich. — 29) Vgl Klotz W. s. v.: „stammverwandt mit σπουδή, 
ezxtvóo'. Aehnlich Sch. W. s. v. (vgl. ahd. spuatön, spwoan) — An- 
ders Corssen B. 112f.: στύ-ειν aufrichten: *siu-do, stu-d-Ere gestellt, 
gerichtet sein auf etwas, streben; vgl. auch ὀρέγεσθαι. — 30) Anders B. Gl. 
142b): Khanda desiderium, rad. Khad: spon-s, spon-te pro spond-te, 
mutata qutturali in labialem. Ebenso Schweizer-Sidler KZ. XIV. 147 
(vgl. ευαξ Khandat, sua sponte). — 31) Corssen B. 458. — F. W. 461: grükoital. 
paino Mangel, "πεινηρο, *penwro, penuria. — 32) Vgl. Angermann St. 
V. 882. — 58) Corssen Ἱ. c. (Anm. 1). — 34) Corssen I. 376. 537f. II. 
970 f. 591. N. 109. 254 ff. — 35) Anders Ascoli KZ. XVI. 199: zu Skr. 
cáshpa n. (Graskeime, junger Trieb von Reis. PW. VII. 118). — 86) Vgl. 
Anm, 24. — Anders Lottner KZ. VII. 172. 32): Skr. bandh, goth. binden; 
fides ,Saite* filum, πεῖσμα „Tau“. 

1) SPAK drücken, drängen, würgen, schnüren. — 
Grükoitalisch: sfak, fask, fak. — Zend ϱρας drücken, unter- 
drücken. 

sfak. 
εφακ, cpav (x zu y). — (σφαγ-ω, σφαδ-ω) εφάζω (Hom. 

Her. Trag. Thuk.; von Plato an) εφάττω, urspr. würgen, die 
Kehle zusammenschnüren, dann: abkehlen, abschlachten, schlach- 
ten'(Fut. σφάξω, Aor. ἔ-σφαξα, ep. 3. Sg. σφάξε, Perf. .ἔ-σφαγ-μαι, 
Aor. Pass. ἐ-σφάγ-η-ν und ἐ-σφάχ-θη-ν Her. Eur), Verbaladj. 
σφακ-τό-ς geschlachtet. — cpay-n f. das Schlachten, Opfern, Morden, 
Todeswunde; Kehle (eig. der Raum zwischen den Schlüsselbeinen, 
wo man die Opferthiere abzuschlachten pflegte); εφάγ-ιο-ς schlach- 
tend u. 8. w., σφάγ-ιο-ν n. (meist Pl.) Schlacht-, Opfer-thier, Opfer, 
σφαγιά-ζω Opferthiere schlachten, σφαγιασ-μό-ς m. das Schlachten 
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u. 8. W., σφαγιασ-τήρ-ιο-ν n. Schlacht-, Opferbecken; cpay-i-c ({δ-ος 
f. Schlacht., Opfer-, Küchen-messer, Demin. σφαγίδ-ιο-ν n. (τὸ 
τῶν uayelowv µαχαίριον Suid.); σφαγ-εύ-ς m. Schlächter, Mörder; 
Schlacht-, Mord-schwert (Trag.); σφάκ-τρο-ν n. Zoll für geschlach- 
tetes Opfervieh (Poll. 10. 97); σφώκτρ-ια f. Opferpriesterin; σφαγ-ἲ- 

 Tg-g m., -ἶ-τι-ς f. (φλἐψ) Kehl-, Drossel-ader. 

CQnk-Ó-U eng zusammenschnüren (Perf. Pass. ἐ-σφήκω-μαι, 
Plusqu. 3. Pl. ésg:xe-vro Il. 17. 52), σφήκω-μαίτ) n. das Zu- 
sammengeschnürte, der Ort am Helm, wo der Helmbusch befe- 
stigt wird, daher auch: Helm. 

fask, fak. 

pack: päck-o-v n. langes Baummoos (schnürend) (Theophr.); 
Qck-aÀo-c, -WAO-C m., -ωλο-ν n., Ränzel, Mantelsack, Demin. φασκ- 
ὤλ-ιο-ν n. — Back: (βασκ-αν-ω) Backaivw bezaubern, behexen?), 
βασκαν-τ-µκό-ς behexend (Plut. Symp. 5. 7. 5); βάσκαν-ο- id., 
βασκαν-ία f. Behexung, βασκάν-ιο-ν n. Mittel gegen B., Amulet; 
βασκο-σύνη f. = βασκανία; Βάσκ-ια f. Name einer Frau aus Phi- 
lippi (= Binde, Band); βάσκ-ιοι δεσόμαὶ gQvydvov. f&cxillog: 
κίσσα (Hes.). — «qóx-cAo-c m. Bündel, Ruthenbtündel?), (φακελ-ο) 
φάκελ-λο-ς m. id.*); φακελό-ω, φακελλύ-ω in Bündel bringen (übertr. 
in vielen Bünden zusammenfassen Niket.). 

sfik. 
εφικ, CPIY. — εφί-γ-γ-ώ schnüren, zusammenziehen, ein- 

engen (Fut. σφίγξω, Perf. ἔ-σφιγ-μαι)ὸ)., σφιγκ-τό-ς zugeschnürt 
u. 8. W.; (opıyy-u, σφιγκ-τι) oplykı-s f. das Schnüren u. s. w., 
σφιγκ-τήρ (τῆρ-ος) m. Schnur, Band, σφίγκ-τωρ et m. id., 
Demin. σφιγγ-ίο-ν n.; opıy-uo-s m. — σφίγξις, σφίγ-μα(τ) n. das 
Geschnürte, das Schnüren u.s. w. — (σφιγ-μον Φιγ-μο) φῖ-μό-ς πι. 
(heterog. Pl. τὰ φιµά) Verschluss, Maulkorb, Beisskorb®); φιμό-ω 
verschliessen, schnüren (δεσµέω Hes.), φίµω-σι-ς f. das Verschliessen 
u. 8. w., φίµω-τρο-ν n. Verschlussmittel; φιμώδης maulkorbartig, 
von zusammenziehender Beschaffenheit. — CopiyE (Σφιγ-ός), böot. 
Φίξ (Dix-ög), f. — Schnürerin, Würgerin [F. W. 502 „Frau Spange“] 
myth. Ungeheuer, aus der ügypt. Religion in die griech. Sage 
übertragenes Symbol des Sonnengottes (tódtete die Vorübergehen- 
den, die das aufgegebene Räthsel nicht lösen konnten und stürzte 
sich, als Oedipus das Räthsel löste, vom Felsen); ἀνδρό-σφιγξ 
Mannssphinx [die ägypt. Sphinxe sind durchgängig männl. Natur, 
in der Regel mit einem Lówenleibe und einem Manneshaupte; s. 
H. Stein zu Her. 2. 175. 5, 3. Aufl., sammt Figur]; ®ix-ı0-v, 
-&0-v (ὄρος) Berg bei Theben, wo die Sphinx hauste. — σφι}κ-τήρ 
(8. oben), auch: der runde Muskel an der Afteröffnung, daher: 
φικιδίζειν΄ παιδεραστεῖν (Buid.). ogíyx-va οἳ »vaidol καὶ ἅπα- 
Ao (Hes.). . 

τα. 
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fask, fisk. . 
fask. — fasc-1-8 m. — g«xslog"), Pl. fasces die Ruthen- 

bündel mit den Beilen, die den höchsten röm. Beamten vorange- 
tragen wurden (vgl. licor pag. 920), Demin. fasci-culu-s m.; fascicul- 
üria n. Pl. was in B. getragen wird (Veg.); fasc-ia f. Binde, Band, 
Streif, Demin. fasció-la f., fascia-re umwickeln, umbinden, fascia- 
ti-m bündelweise; fasc-ina f. = fascis (Cato r. r. 37. 5), fascin- 
ösu-s mit langer Ruthe. — fasc-In-u-m n. — βασκανία, fascina-re 
= facxalvo?), fascina-tor m. = βάδκανος, fascina-ti-o(n) f. = 
fascinum. 

fisk. — fisc-u-S m. geflochtenes Gefäss, Korb, Geldsack, 
(bes.) Staats-casse, -schatz, kaiserl Schatz, Demin. (*/isei-lu-s) 
fiscel-lu-s, Fiscellu-s m. Gebirge im Sabinerlande (jetzt Monte 
Fiscello); fisc-@li-s zum Fiscus geh., fisc-äriu-s m. Schuldner des 
F.; con-fiscá-re eincassiren, (bes.): in die kaiserl. Casse einziehen, 
confisciren, confiscá-tor m.rawoüyog (Gloss.), confisca-ti-o(n) f. Ver- 
mögenseinziehung. — fisc-Yna f. Korb, Körbchen, Demin. fiscel-la. 

C. E. 186. 607. 662. — F. W. 215. 470f. 501; F. Spr. 137; KZ. 
XXII. 224. — Siegismund St. VI. 194. 11). — 1) Anders Kuhn KZ. IV. 
181f.: urspr. anl se = 09, σφαγ aus älterem σφαχ; da urspr. sv oft 
== sl, ist σφάζω --- goth. slahan, slauhts, nhd. schlagen, schlacht; σφίγγω 
= Skr. a-sling, amplecti, amplexari. — Diese Erklärung findet Legerlotz 
KZ. VIII. 396. „wahrscheinlich“. — Zur Form vgl. C. V. I. 313. 925). 
321. 40). II. 272. 327 und Grassmann KZ. XI. 36. — 2) Zu W. bha, qa 
(eprechen) stellen βασκαίνω, fascinare: Corssen 11.257. Grassmann KZ. 

I. 98. 20). 122. Sch. W. s. v. (βά-σκ-α-νο-ς besprechend, beschreiend). 
Dagegen C. E. 520 „dass auch vor einem Vocal bh ohne weiteres zu b 
geworden sei, scheint mir unglaublich. Auch die begrifflich anspre- 
chende Vergleichung von βασκαίνω, fascimare überzeugt mich davon 
nicht", — 3) Zweifelnd Sch. W. s. v.: „gaxslog, fascis?' — Anders 
Lottner KZ. VII. 172. 27): „Stamm fac, φάκελος, in fasc-is, -ia ist das s 
eingeschoben wie in disco gegen didici". — 4) Vgl. Grassmann KZ. XI. 
26. — 5) Vgl. Anm. 1. — C. V. I. 207. 214. 248 (woselbst es mit figo 
zusammengestellt wird; vgl. pag. 390 und Anm. 4). — 6) Anders F. Spr. 
387: spé verbinden. — 7) Zu W. badh, bhadh binden: Grassmann KZ. 
XII. 190. 3) (mit ?). Schweizer-Sidler KZ. I. 561. Stokes K. B. VIII. 332. 

— — - — 

2) SPAK spähen, sehen. — Skr. SpaQ, Pag sehen, er- 
blicken, wahrnehmen, erschauen; caus. bemerklich machen, be- 
zeichnen, zeigen (PW. IV. 600. VII. 1365). 

spak. 
εκεπ. — εκέπ-τ-ο-μαι spähen, schauen, um sich blicken; 

(übertr.) betrachten, beachten, überlegen (Pris. und Imperf. in 
guter Prosa selten, Plat. Lach. 185b, daftr σκοπέ-ω., -ομαι; Fut. 
σκέψο-μαι, Aor. ἐ-σκεψαά-μην, Perf. ἕ-σκεμ-μαι, auch pass., Fut. 3. 
ἔ-σκεψομαι, Aor. Pass. ἐ-σκέπ-η-ν LXX); σκεπ-τ-έο-ς zu betrachten, 
oxerst-ınö-g zum Betrachten geh., geschickt (of cx. die Philosophen, 
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die Nichts als bestimmte Behauptung aussprachen, sondern ihre 
Meinung nur mit Bedenken &usserten d. h. die Akademiker und 
bes. die Pyrrhoniker), σκεπ-τήρ-ιο-ς id. (Maneth.); (σκεπ-τι) σκέψι-ς 
f. Betrachtung, Ueberlegung, Bedenken, σπεπτο-σύνη f. (poet.), 
σκεµ-μό-ς m. (Suid.), σκέµ-μα(τ) n. (Plat.) id. 

εκοπ. — «κοπ-ό-ς m. 8) Schauer, Aufseher, Späher, Kund- 
schafter; b) das in der Ferne aufgesteckte Ziel, wonach man sieht 
oder zielt, (übertr.) Ziel, Zweck, Absicht; ἐπί-όκοπος = σκοπός a), 
auch: Obwalter, Beschützer (N. T. und Eccl. Aufseher über eine 
Gemeinde ,Bischof"); σκοπέ-ω (bei guten Att. nur Präs. Imperf., 
Aor. xar-soxönn-oa N. T.) — σκέπτομαι (8. pg. 1172), σκόπη-σι-ς = 
σκέψις (Hes.); σκοπ-ή f. das Spähen, Ort zum Spähen, Warte; 
σχοπ-ιά f. id., σκοπιά-ζω, (später poet. auch) oxomıa-w, spühen, er- 
spähen, ausforschen, σνοπιή-τη-ς m. Späher; σκόπ-ιµο-ς zum Ziel 
führend, zweckmässig (Sp.); (σκοπ-εύ-ω) σκόπευ-σι-ς f. das Spähen 
(LXX), σκοπευ-τή-ς m. Spüher (ibd.), σκοπευ-τήρ-ιο-ν n. = σκοπιά 
ας. σκόπευ-μα(τ) n.  σκόπευσις (Sp.) — εκόπ-ελο-ς m. 
urspr. Spähort) Fels, Klippe, Bergspitze, σκοπελο-ειδής, σχοπελώδης 

felsenartig, felsig. 

εκώπ. — ckWy (σκωπ-ό-ς) m. Eule, Kauz (wegen der grossen 
Glotzaugen)'); σχώπ-ευ-μα(τ) n. das in die Ferne Sehen (ήν δὲ 
0 σκώψ τῶν ἀποσκοπούντων τὸ σχῆμα, ἄκραν τῆν χεῖρα ὑπὲρ τοῦ 
μετώπου κεκυρτωκότων. — CKUT-T-U (etwa vom spóttischen Blick) 
spotten, scherzen, äffen, nachahmen?) (Fut. σκὤψ-ω, -ο-μαι, Aor. 
ἔ-σκωψα), σπωπ-τ-ικό-ς zum Sp. u. s. w. geh., σκώπ-τη-ς m. Spöt- 
ter, Spassmacher, fem. σπώπ-τρ-ια; (σκωπ-τι) σκῶψι-ς f. Spott, 
Scherz, σκώμ-μα(τ) n. Scherz-, Spott-rede, Neckerei, Demin. σχωµ.- 
µάτ-ιο-ν D, σχωπτόλη-ς m.  σκώπτής. σκωπτήλὸ-ς spottend. 

spak. 

per. -- wypéc-ére (alt) —  ὀκέπιομαι (speri. spec-ht-8) 

(spic-i-t, -iumt Plaut. und Cat. ap. Fest. p. 380. 344): Comp. 
-spic-ere: ad-, circum-, con- u. 8. w.; spec-tu-s (tü-s) m. Anblick 
(Pacuv. ap. Fest. p. 330. 23), spec-ti.ö(n) f. das Beobachten der 
Auspieien. — -spec (Nom. spee-s) (spic-is): au-spez com. Vogel- 
schauer(in), (übertr.) Rathgeber, Beirath, Anstifter, auspic-iu-m 
n. Vogelschau, (concret.) Wahrzeichen, Vorbedeutung, auspic-d-re, 
Vogelschau halten, Wahrzeichen suchen, auwspica-ri id., feierlich 
beginnen, den Anfang machen; exti-spex (-spic-u-s Inscr.) m. Einge- 
weideschauer, exti-spic-iu-m n. Eingeweideschau; haru-spex p. 255; 
(* -spéc-u-s) de-spicu-s verschmäht (Naev. ap. 155. 25 f£), despica-ri 
verschmähen, pro-spicu-s vorsehend, Sorge tragend (Naev. ibd.); 
(sub-spicu-s) su-spicü-riargwÜhnen, vermuthen; -spec-a: vesti-spica 
f. Kleideraufseherin; -spéc-ww-s: conspicuu-s sichtbar, per-spicuw-s 
durchsichtig, klar, fpro-spicuws weithin sichtbar. —  spóe4e-s 
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(-i&-i; -ie, -ü Mat. ap. Gell. 9. 14. 15) f. Sehen, Anblick, Gesicht, 
Erscheinung, Gestalt, Schein, Anschein, Vorwand; Art, Beson- 
deres (Ggs. genus); Pl. Waaren, Specereien; specie-ta-s f. Artbe- 
schaffenheit (species est divisio generis, specietas qualitatis Front. 
diff. verb. p. 2197); speci-ali-s (Adv. -ter) speciell, besonders, 
speciali-ta-s f. bes. Beschaffenheit, (*specia-re) specia-tu-s gestaltet 
(Tert.), speciä-ti-m insbesondere; speciösu-s (Adv. -ὔ6ο) wohlge- 
staltet, schön, durch den Schein blendend, speciosi-ta-s f. Schön- 
heit (Tert. — spec-tru-m n. ein Schauen bewirkendes Wesen, 
dann: angeschautes Wesen, Erscheinung (εἴδωλον, φάντασμα) 3). 
— spec-ü-la f. = oxonn, specula-ri = σκέπτομαι, specula-tor m. 
-trix f. Späher, Kundschafter, Forscher (in), speculatör-iu-s zum 
Sp. u. s. w. geh., specula-ti-ö(n) f. das Spähen (Speculiren Bo&th.), 
speculä-t-ivu-s spähend, speculativ (Sp.), specula-men (min-is n. das 
Hinsehen (Prud.), specula-bili-s sichtbar, speculà-bundu-s lauernd. 
— Spéc-ü-lu-m n. Spiegel (speculum a speciendo, quod ibi se 
spectant. Varro Ἱ. 1. 5. 29. 36), Demin. specil-lu-m n. Sonde (chirurg. 
Werkzeug), specul-äri-s zum Sp. geh., spiegelartig (lapis Spiegel- 
stein, Marienglas), Pl. n. Fenster, specul-äriu-s m. Spiegelverfer- 
tiger (Cod.) — spée-u-s (us) m. f. n. urspr. Loch (vgl óm 
pg. 10) Höhle, Grotte (Grube), Kluftf) Demin specu-lu-m n. 
(Sp.) — Part. -spec-tu-s (ad-, circum-, con- u. s.^w.); Spec-tä-re 
(Intens. u. Frequ.) sorgfültig, genau hinsehen, besichtigen, unter- 
suchen, erwügen; Absicht haben, Rücksicht nehmen, betreffen; 
Part. als Adj. specta-tu-s (Adv. -te) gesehen, angesehen, geachtet, 
gerühmt; specka-tivu-s zur Betrachtung geh., theoretisch (Quint. 
3. 5. 11) specia-tor m., -trix f. Beobachter, Zuschauer (in), spectä- 
H-o(n) f. Schauen, Beobachtung, Rücksicht, spectá-cilu-m n. Schau, 
Schauspiel, Schauplatz, Tribüne, specta-men (min-is), -mentu-m n. 
Kennzeichen, Anblick, specta-bili-s sichtbar, sehenswerth, ansehn- 
lich (Sp. in der Kaiserzeit Titel der Beamten 2. Ranges, Cod. 
Dig.), spectäbili-ta-s f. die Würde eines Sp. (ibd.). 

(spec) spic. — SU-SPIc-i-O(n) (vgl. lég col-leg-iu-m, täg con- 
lag-iu-m) f. Verdacht, Argwohn, Vermuthung), suspici[on] -θι-ς 
(Adv. -öse) argwöhnisch, verdächtig, V. A. erregend. — ϱ10-8 f. 
Elster (wegen ihrer gewaltigen Spähkraft, ihr scharfes Auge ver- 
leitet sie zu Diebstählen); pIe-U-8 m. Specht, Baumhacker (der 
fast bei jedem Schritt um den Baumstamm herumschauende); 
Picu-s m. ein in die Zukunft schauender, weissagender Gott und 
1. König von Latium; Pic-u-mn-u-s m.— der Spähende, in die 
Zukunft Schauende, Vorsorgliche, altröm. Gott der Ehe und die 
Kinder behütend, aber auch Gott des Ackerbaues, dem die Er- 
findung des Düngens zugeschrieben wird (Picumnus et avis est 
Marii dicata, quam picum vel picam vocant ei deus, qui sacris 
Romanis adhibetur, Non. p. 355)9). 
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Corssen I. 379. B. 16. 367. N. 115. — C. E, 98. 167; C. V. I. 229. 
236. 17). — F. W. 216f. 500f.; F. Spr. 115. 137. 386. — Kuhn EZ. 
IV. 10£ — M. Müller Vorl. I. 219 ff. — Schweizer KZ. XII. 227. — 
Sonne KZ. XV. 378 8. — Stier KZ. X. 295f. — Tobler KZ. IX. 247. 1). 
— Anders Weber KZ. VI. 319: pag festmachen; durch vorgesetztes s 
spag den Blick worauf fest machen, heften. — Aehnlich B. Gl. 236 » 
pag videre, specio, praefixo 8, fortasse e praep. sam, mist pac. correpium 
e 8pag; σκέπτω mutata lab. in guttur. et vice versa. — 1) Vgl. noch 
Pott KZ. IX. 211*) und Sonne KZ. 1. c. — 2) Vgl. C. V. I. 235. 10). — 
Anders F. W. 202: skap, skvap verhöhnen, beschimpfen = skap be- 
werfen, Skr. kshap-anja Beleidigung, Verhöhnung, kship schmähen, 
schimpfen, alind. skop-a verhöhnen u. s. w. — 3) Vgl. Bugge KZ. XX. 
18 und Corssen B. l. c. — 4) Vgl: Corssen N. I. c. Goebel KZ. XII. 
239. Lottner KZ. VII. 177. 104). Weber KZ. XVI. 319. — Zu skap, 
σκάπ-τ-ειν graben: Bickel KZ. XIV. 438 und L. Meyer KZ. VII. 204. — 
5) Corssen l. c. Beistimmend Götze St. Ib. 178f. — Gegen Corssen ist 
Schweizer-Sidler KZ. XIII. 302; ders. deutet: = suspictio (KZ. III. 368), 
= suspicitio (nach Fleckeisen, KZ. XII. 227). — Brambach Hülfsbüchl.: 
„suspicio besser als suspitio; da suspitio in guten Handschriften neben 
suspicio vorkommt, so ist entweder suspitio fehlerhaft oder sind zwei 
unabhängige Bildungen erfolgt: die eine direct vom St. spic, die andere 
vom Supinstamm spsc-t (vgl. Haupt im Hermes IV. 147)". — 6) Vgl: 
Bechstein St. VIII. 388 f. Corssen II. 178. B. 457. Förstemann KZ. III. 
51. Kuhn KZ. IV. 12. — F. W. 217: indogerm. spika ein Vogel, Skr. 
pika m. der indische Kukuk, ahd. spéh, speh-t Specht; dagegen ders. 
418: europ. spaka, spika Specht; von s$pak spähen? oder vgl. Skr. 
pika? Wohl von einem Schallworte, vgl. mhd. spah-t Lärm. — Pott 
KZ. VI. 32: zu ποικ-έλο-ς, ahd. feh picusi. e. varius, vgl. Buntspecht, pica 
i e. varía, Elster (vgl. ibd. pg. 849 gegen Grimm Il. 53, der fragt, ob 
speht zu spehön [spähen], ρα [prudens, callidus] als kluger Vogel 
gehöre). Vgl. dazu Sonne KZ. Ἱ. ο. — Zu Picumnus vgl. endlich Bech- 
stein St. 1. ο.: „videtur esse part. *pic-o-meno-s pro *spic-o-meno-8 active 
usurpatum, significans deum, qui sptcit vel prospicit, duplici οἱ, nam 
et prospicit futuros casus. et infantibus prospicit, eos protegit. Eandem 
vim inveneris in nosiro , vorsichtig". 

3) SPAK tadeln. — Vgl. lit. spik-ti, pri-spik-t ermahnen. 
(spak, spag, psag) wey. — ψέγ-ώ tadeln, ψεκ-τό-ς getadelt, 

zu tadeln, psxr-:x0-g zum T. geh., geneigt, φψέκ-τη-ς m. Tadler, 
ψέγ-μα(τ) n. Tadel 

F. W. 1079. — Sch. W. und Pape W..s. v.: zu φάω == abreiben, 
verkleinern, herabsetzen [aber wie gelangt man zu veran) — Sonst 
wurde das Wort nirgends gefunden. — Als Wurzel auf y: C. V. I. 206. 

spaka Tropfen. — Vgl. lit. spaka-s m. Tropfen, Pünkt- 
chen, spak-eli-s Demin. 

(spak, psak) ψακ-ά-ς, ψεκ-ά-ς (-ἄδ-ος) f. Tropfen, St&ubchen, 
Körnchen, Demin. ψακ-, ψεκ-άδ-ιο-ν (ψάκ-ιο-ν Hes.) n., (syaxaó-jom) 
vox-, ψεκ-άζω tröpfeln, träufeln, benetzen, ψακασ-τό-ς getröpfelt. 
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F. W. 1079; F. Spr. 115. 386. — Sch. W. s. v.: zu φάω [vgl. W. 
3) epak pg. 1175]. — Sonst nirgends gefunden. 

—— 

SPAG, SPANG a) scheinen, strahlen b) tönen, gellen. 
— Skr. páj-as n. [wohl statt spaj- as] Helle, Schimmer, Schein; 
Heiterkeit, Frische, Regsamkeit, Kraft, vigor (PW. IV. 626); 
lit. spog-ala-s Glanz, spig-ul-s glänzend; speng-ti gellen, klingen. 

Scheinen, strahlen. — (spang, oneyy, opeyy, φεγγ) vgl. 
σφιν. φιν) PETY-w scheinen, strahlen, trans. erleuchten; φέγγ-ος 
n. Schein, Glanz, Licht, (übertr.) Ruhm; φεγ}-αἴο-ς leuchteud 
(Sp.), φεγγ-ἴ-τη-ς m. Leuchtstein, Marienglas (Schol. Lyk.), φε}γ- 
ὤδης leuchtend, glänzend (Sp.). 

Tönen, gellen. — (spang, σπεγγ, q9tyy, vgl. spa φθάνω 
pag. 1166) φθέγγ-ο-μαι tönen, die Stimme erheben lassen, er- 
schallen lassen, rufen (Fut. φθέγξο-μαι, Aor. ἐ-φθεγξά-μην, verk. 
Con). φθέγξοµαι I. 21. 341, Perf. ἔφθεγ-μαι), Verbaladj. φθεγκ- 
τό-ς tönend; (φθεγγ-τι) φθἐγέι- -s f. das Sprechen (Hippokr .); P88y- 
µα(τ) n. Laut, Ton, Stimme, Sprache, φθεγµατ-ικό-ς ertönend; 
ἀπὸ φθευμα n. Ausspruch, Gedenkspruch. — ΦΘΟΥΥ-ό-ς m., ΦθοΥγ-ή 
f, Laut, Ruf, Stimme, Demin. φθογγ-άριο-ν n. Stimmchen, Stimm- 
röhre x ᾿ΦΘογγ-ά-ζομαι — φθέγγομαι; δἱ-φ8ογγος doppellautend 
(gramm. n oder τὸ ó. Doppellauter, Diphthong ). 

cm (a zu i geschwächt). — (σπιγ-α) επίζα, επίζη f. Fink 
und jeder kleine piepende Vogel, σπιζ-ία-ς m. Finkenfalk, Sperber, 
σπιζ- ἵ-τη-ς von der Grösse eines Finken; (σπιν je): onto piepen; 
επίγγ-ο-ς m. Fink, σπίγγ-ω = onífo; (omıy-vo) επί-νο-ς m. Zeisig 
oder Fink (vgl. σπίνος σπίζων Arat. 1024), Demin. σπίν-ιο-ν. 
σπιν-{δ-ιο-ν (σπίνθιο-ν Hes.) n. 

Brugman St. IV. 104. — Bugge KZ. XX. 38f. — F. W. 413. 1079; 
F. Spr. 386; KZ. XXIL 213 [jedoch F. W. 133: bhag, bhang leuch- 
ten, rösten; gprechen]. — B. Gl. 280b: bhrag lucere, splendere, géyya. 
— "CE. 587: φέγγ-ος zu φάος, Kol. φαῦος, pam hyl. φάβος, wie βέν- 
θος zu βάθος, πένθος zu πάθος; J — y mit Nasalirung, also statt 
φεγγνος. Vgl. C. V. I. 821. 37). — Vgl. noch Förstemann KZ. IM. 51. 1). 
55. 9). — Walter KZ. XI. 438: Ein Beispiel der nachgeschlagenen Dental- 
aspirata ist φθέγγ- οµαι, dessen W. aus der von φη- -μέ ebenso durch y 
erweitert und nasalirt ist, wie die W. von φέγγ-ος aus der von Skr. 
bha-mi (splendeo). — Dass leuchten und sprechen urspr. Eins waren, 
darüber vgl. C. E. 298; so auch F. W. l. c.: spag (scheinen, strahlen) 
vielleicht mit spag (gellen) identisch. 

SPAD, SPAND zucken, sich heftig bewegen. — Skr. 
spand zucken, ausschlagen (von Thieren), sich von der Stelle 
bewegen; caus. zucken machen (PW. VII. 1354). 
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cpad (π zu g nach o). 
εφαδ. — εφαὺ-άζω (σφαδαῖΐζω Draco) zucken, zappeln, un- 

bündig, ungeduldig sein, σφαδα-σ-μό-ς m., σφάδα-σ-μα(τ) n. das 
Zucken u. s. w. ’ 

cpeb, «φενδὸ. — cpeb-avö-c heftig, ungestüm, gewaltsam. — 
εφενὸ-όνη f. Schleuder (Il. 13. 600, seltene Waffe der Griechen, 
nur die Lokrer werden als Schleuderer genannt Il 13. 712 ff), 
das mit der Schl geworfene Geschoss; (wegen der Aehnlichkeit 
mit der Vertiefung, in welcher der Schleuderstein liegt) die Ver- 
tiefung des Ringes, in welcher der Stein sitzt, Ringkasten; σφεν- 
δονα-ω (i-o, ion. /-£o LXX) schleudern, schwingen, werfen, σφεν- 
δονη-τ-ικό-ς zum Schl. geh., geschickt, σφενδονή-τη-ς (lorn-s LXX) 
m. Schleuderer, σφενδόνη-οις f. das Schl, σφενδονη-δόν nach Art 
einer Schl., σφενδονο-ειδής schleuderförmig. 

CPOd, cpoyb. — εφοὺ-ρό-ς — σφεδανός [Adv. σφοδρῶς, diese 
Form bei Hom. nur Od. 12. 124, σφόδρα] 1), σφοδρό-τη-ς (τητ-ος) 
f. Heftigkeit u. s. w., σφοδρ-ύνω heftig u.s. w. machen. — cqóvb- 
υλο-ς (ion. cxóvó-) m. Wirbel an der Spindel (verticillus) , Wirbel- 
bein, -knochen, σφονδύλ-ιο-ς m. Wirbelknochen des Rückgrats, 
Pl Wirbelsäule (Il. 20. 483), σφονδυλό-ει-ς aus W. bestehend. 

spand. 
pand. — pand-u-s geschwungen = gebogen, gekrümmt, 

Pandu-s röm. Bein. (Tac. a. 2. 66); re-pandws rückwärts ge- 
krümmt; panda-re biegen, krümmen, (intr.) sich b., k., panda- 
ti-ö(n) f. das Sich-Krümmen, Werfen des Holzes (Vitr.); pandi- 
culäri (dicuntur, qui tolo corpore oscilantes extenduntur, eo quod 
pandi fiunt Paul. D. pag. 220)?). 

pend. — pend-ére (pe-pend-i, pendissent Liv. 45. 26, pen- 
derit Paul. N. carm. 14. 122) schwingen lassen == wägen; (die 
Münze zuwägen nach Art der Alten —-) zahlen, bezahlen; (übertr.) 
erwägen, beurtheilen, schätzen. achten; (absolut) wiegen, schwer 
sein; Comp. -pend-i: ap-, de-. ex- u. 8. w., su-(b-)s-pendere aufhün- 
gen; Part. (*pend-tu-s) pensu-s gewogen, gewichtig, wichtig, schätz- 
bar, als Subst. n. pensu-m das Zugewogene, Aufgabe, Pensum; 
als Subst. f. pensa Tageskost, Ration (Ediet. Diocl.), (pend-tor) 
pensor m. Abwäger, Erwäger, pensüra f. das Wägen (Varr.), 
(pend-ti-ö-n) pensio f. Abwägung, Zahlung, Abgabe, Pacht, Mieth- 
zins, Demin. pensiun-cula f.; libri-pen(d)-s (pend-is) der den Solda- 
ten den Lohn zuwügt (quim et militum stipendia, hoc est stipis 
pondera, dispensatores libripendes dicuntur , Plin. 38. 3); -pend-iu-m 
n. in: com-pendium das Zusammengewogene, das beim Abwägen 
Ersparte — Ersparniss, Gewinn; (mit Begriffserweiterung) Erspar- 
niss an Arbeit, Zeit u. 8. w., Abkürzung, kürzerer Weg, Rich- 
tung; dis-pendium Abgang, Verlust (dispendium igilur, quod in 
dispendendo solet minus fieri, Varro 1. 1. 5. 36. 50); im-pendium 
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Aufwand, Kosten, Zinsen?); (stipi-, stip-) sti-pendium (s. pag. 1136) 
Geldabgabe, Steuer, Tribut, Zoll, (milit.) Sold, (übertr.) Kriegs- 
dienst, Dienstjahr, Feldzug, Dienst). — Frequ. (* pend-tu-s, * pend- 
la-re) pensä-re wügen, ab-, er-wägen, ausgleichen, entschädigen, 
vergelten, pensa-ti-o(n) f. Wägung u. s. w., pensä-bili-s ersetzbar 
(Amm.); pensi-ta-re (Intens. zu pensare), pensitä-for m. = pensor 
(Gell), pensi-ta-ti-o(n) f. = pensatio; (*pensi-culu-s) pensicula-re 
— pensare (Gell), pensicula-tor m. = pensitator. — pend-öre 
(pe-pend-i) (Intrans. zu pendére) hangen, herab-, herein-hüngen, 
schweben, haltlos od. unsicher sein; (*pend-u-s) pendü-lu-s han- 
gend, herabhangend, schwebend, schwankend, »pendi-cülu-s m. Seil, 
Strick (Gloss. Cyr.), per-pendi-cülu-m n. Blei-, Richt-loth, Per- 
pendicel; (*pend-fi-li-s) pensilis = pendülu-s auf Schwibbbógen 
ruhend. 

pond. — pond-us (ér-is) n. Gewicht, Schwere, (übertr.) 
Nachdruck, Eindruck, Einfluss, Demin. pondus-cülu-m n.; ponder- 
ale, -ariu-m n. öffentl. Wage, ponder-osw-s gewichtvoll, gewichtig; 
ponder-are wügen, abwügen, erwägen, pondera-tor m. Wüger 
(Cod.), pondera-türa, -ti-o(n) f. das Wügen, pondera-bili-s wägbar, 
ponderü-ti-m auf gewichtige Weise (Cassiod.); ponder-i-ta-s f. Ge- 
wicht (Acc. ap. Non. p. 156. 6); (*pondu-m, davon Abl) pondo 
am Gewichte, (als nom. indecl) ein Pfund, Demin. pondicilu-m 
n. (Claud. Mament.); du-pond-iu-s m., -iu-m n. eine Summe von 
dn As, dupondi-äriu-s 2 As enthaltend, (übertr.) gering, schlecht 
Petron.). 
a — (St. fund-to, fud-to, füso?) fü-su-s m. Spindel*). 

— fund-a = σφενδόνηὃ), fund-ali-s zur Schl. geh. (Prudent.); fundi- 
tor (tor-is) m. Schleuderer; fundi-bulu-m n. = funda (Vulg.), 
fundibul-àriu-s m. (ibd.) = funditor; (*fundä-re, dazu Intens.) 
funditä-re schleudern (Plaut.). 

Benfey KZ. VII. 90. — Corssen I. 161 Anm. — C. E. 247. 494. — 
F. W. 215. 500; KZ. XXII. 102. — Grassmann KZ. XII. 102. 106. — 
Schweizer-Sidler KZ. XVIII. 299. — 1) Kissling KZ. XVII. 201: σφόδρα 
(zuerst Pind. N. 8. 87) nach Analogie von µάλα, κάρτα. — 2) Bugge 
KZ. XIX. 487; ders. vergleicht altnord. fatir (zurückgebeugt) aus fantr. 
— 8) Vgl. Düntzer KZ. XI. 67 f. — 4) Vgl. Corssen II. 581. — 5) C. E. 
l. c. mit? — Corssen Ἱ. c. stellt füsu-s zu Skr. dhü schütteln, sich rasch 
bewegen, und hält funda für kein ächtlat. Wort, denn die W. spand 
habe sich im Lat. zu pend gestaltet (vgl. id. B. 460). — F. W. |. c.: 
funda „wohl entlehnt“, en KZ. Ἱ. c.: W. ghw giessen. — Aehnlich 

. stellt Pott W. II. 778 ft zu fundere (vgl. Corssen II. 802). 

1) SPAR sich sperren, schnellen, zucken. — Skr. 
sphur schnellen (trans.), schnellen (intr.), zucken, zittern; plötz- 
lich erscheinen, hervorbrechen; caus. auseinanderziehen, spannen; 
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sphar auseinanderziehen, weit öffnen (PW. VII. 1370. 1375); 
Zend cpar mit den Füssen treten, sich sträuben. 

spar. 
«παρ. — (6mag-jo) cnaipw (nur alex. Dichter, Aristot. u. 

Sp.), d-cnaipw (nur im Präsensst.) zucken, zappeln, schlagen, 
pulsiren (vom Herzen) 1); ácrapí-Zu zappeln (von Fischen Aristot.). — 
(σπαρ-, πσαρ-ω) yaipw (selten und nur im Präsensstamm) sich 
vibrirend, schwankend hin und her bewegen (οἶμον αἰθέρος Yalgeı 
Aesch. Prom. 394 D.)*). — (St. Gzag-x, σπαρ-α-κ, omag-o-x-jo) επαρ- 
GcCU, ati. -ἄττω, zerren, zausen, zerzausen, zerreissen, schmähen 
(Fut. σπαράξω, Aor. ἑ-σπάραξα)δ); σπαράκ-τη-ς m. der Zerrende 
u. 8. W., σπαραγ-μό- m. das Zerren u. 8. w., Krampf, σπάραγ- 
µα(τ) n. abgerissenes Stück; σπαραγµώδης, σπαραγµατ-ώδης krampf- 
artig. 

επαρ, «περ, crop. — (όπερ-ω) επείρω, lesb. σπέῤρω, (von 
der Handbewegung) streuen, ausstreuen, Samen ausstreuen, sien, 
(überh.) zeugen, erzeugen (Iterat. σπείρ-ε-σκ-ο-ν Her. 4. 42, Fut. 
σπερώ. Aor. ἕ-σπειρα, Perf. ἕ-όπαρ-μαι, Aor. Pass. d-onag-n-v)*). — 
επαρ-τό-ς gestreut, gesäet, erzeugt, bes. σπαρτοὶ ἄνδρες; «παρτοί, 
Σπαρτῶν γένος die Gesäeten, die aus den von Kadmos gesäeten . 
Drachenzähnen Entsprossenen und ihre Nachkommen, d. h. Σπαρτός 
— Onfaiog; Cnäp-ın, f. die Zerstreute, da sie aus mehreren 
nahe bei einander liegenden Ortschaften bestand; Σπαρτ-αῖο-ς m. 
Sohn des Zeus und der Nymphe ]μαλία; Σπάρτ-ακο-ς m. der be- 
kannte Gladiator (vgl. Alaxog, llírrexog)"); ὀφιό-σπαρ-το-ς, poet. 
-σπρα-το-ς von Schlangen gesäet, erzeugt [Gc φθείρω φθαρτός, οὕτω 
δείρω δαρτὰ καὶ καθ) ὑπέρθεσιν δρατά, ὡς ὀφιόσπαρτον ὀφιόσπρατον 
E. M. 287. 1015). — επαρ-νό-ς verstreut = spärlich, selten 
(Aesch. Ag. 556 D.)"). — επέρ-μα(τ) n. das Gesäete, der Samen, 
Aussaat, Sprössling, Abkómmling, Demin. σπερµάτ-ιο-ν n., ὅπερµατ-ία-ς 
m. Samengurke, σπερµατ-ικό-ς zum 8. u. s. w. geh.; σπερµατ-(-ς 
(fö-og) f. Samenader, (σπερµατιδ-ω) σπερµατίζω S. von sich geben 
(LXX), σπερµατισµό-ς m. das Auslassen des S.; σπερµατ-ύ-ω S. an- 
setzen, besäen, σπερµάτω-σι-ς f. das Ansetzen des S.; σπερµατ- 
aöns samenartig; (σπερ-μαν-ω) σπερµαίνω befruchten, erzeugen; 
St. σπερ-µο: σπερµο-βολέω S. werfen, -yovío S. erzeugen u. s. w., 
σπέρµ-ιο-ς» ειο-ς vom 8. (Orph. h.), σπερµ-εῖο-ν n. σπέρµα (Nik. 
Th. 599). — επόρ-ο-ς m. das Süen, Saat, Same, «πορ-ά f. id., 
Zeugung, Abstammung, σπορά-δην zerstreut, einzeln; σπορ-ά-ς 
(ώδ-ος) zerstreut; Cmopáb-ec (αἱ νῆσοι) die im ügiischen Meere 
zwischen Kreta und den Kykladen liegenden Inseln, die Sporaden, 
σποραδ-ικό-ς =  σπορᾶς:; σπόρ-ιµο-ς Ὀθβᾶθί, zu besäen, (τὰ om. 
Saat N. T., unv cx. Saatmonat); σπορ-εύ-ς πι. Süer, σπορεύ-ω --- 
σπείρω. (Sp.), σπορευ-τό- gesäet, σπορευ-τή-ς m. = σπορεύς; 
(Ἑσπορ-ά-ω) σπορ-η-τό-ς gesäet, Subst. n. Saat. 
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(σπαρ., πσαρ) πταρ. — (πταρ-ω) πτάρ-νυ-μαι, (späteres Pri- 
sens) πταίρω (sich erschüttern, sternulamentis quati) niesen, (von 
der Lampe) sich schneuzen (Fut. πταρῶ, Aor. ἕ-πταρ-ο-ν Od. 17. 
541 und ἕ-πταρ-α, Conj. Med. πτάρη-ται Hippokr. I), πταρ-τ-ικό-ς 
niesend, N. veranlassend, πταρ-μό-ς m. das N., πταρµ-εκό-ς = πταρτι- 
κός, πταρµική f. Nieskraut (Diosk.). — πτυρ (Vocalverdumpfung): 
πτύρ-ώ scheu machen, Pass. scheu werden, in Schrecken gerathen 
(Fut. πτυρῶ. Aor. Pass. ἆ-πτύρ-η-ν Plut.)?), πτυρ-τ-ικό-ς leicht scheu 
werdend, πτυρ-μό-ς m., πτύρ-μα(τ) n. das Scheuwerden, der 
Schrecken (πτοίησις, φρική Lex.). 

(σπαρ) «φαρ. — (opagja) «φαῖρα f. (der geschwungene) 
Ball, Spielball, ballrunder Körper, Kugel; Erd-, Himmels-kugel 
und der künstlich nachgebildete Globus (Sp.)); Demin. σφαιρ- 
lo-v, -(δ-ιο-ν n.; σφαιρη-δόν nach Art eines B., einer K. (Il. 13. 
204); ogpeig-o-s kugelrund, σφαιρύ-ω abrunden, mit einer K., einem 
Knopfe versehen, σφαιρω-τό-ς zugerundet, mit K. oder Knöpfen 
versehen, σφαίρω-σι-ς f. kugelfórmige Rundung, σφαίρω-μα(τ) n 
das Zugerundete; σφαιρ-ικό-ς = σφαῖρος, Gqoig-L-r-c m., ἴἔ-τι-ς 
f. kugel-ähnlich, -artig, σφαιρο-ειδής id.; ἄφαιρ-ών (ῶν-ος) m. run- 
des Fischerneiz; σφαιρ-ίζω Ball spielen, σφαιριστ-ικό-ς zum Ball- 
spielen geh., σφαιρισ-τή-ς m. Ballspieler, σφαίρισις f. das Ball- 
spielen, σφαιρίσ-τρα f., -τήρ-ιο-ν n. Ball-haus, -platz, σφαιρισ-μό-ς 
m., σφαίρισ-μα(τ) n. = σφαίρισις. 

spal. 
(σπαλ) nal. — (παλ-ω) πάλλω (von Hom. an, bes. poetisch) 

schwingen, schleudern, werfen, schütteln, Med. sich schwingen, 
sich heftig bewegen, (vom Herzen) schlagen, beben!!) (Aor. ἔηλα, 
ep. πῆλε ll. 6. 475, Inf. πῆλαι, Part. des starken Aor. cu-me- 
παλ-ών. Aor. Med. 3. Sg. synkop. πάἄλ-το Il. 15. 645): παλ-τό-ς 
geschwungen. (als Subst. n.) das Gesehwungene, Wurfspiess: xota- 
πέλ-τη-ς m. Wurfmaschine zu Lanzen, Pfeilen, Steinen; ze«A-ra-5«o mit 
dem W. werfen (Hes.); (παλ-τι) πάλ-οις f. das Schwingen u. 8. w.; 
παλ-μό-ο m. id., Pulsschlag, Zucken, παλμῶδης einer Schwingung 
u. 8. w. ähnlich; πάλ-μα(τ) n. das Geschwungene, Schwung, 
παλµατ-ία-ς ( 'GeuSuóc) Erdbeben mit Schwingungen. — (παλ-μο, πελ- 
Lo, πελ-ε-μο) πελεμ-ίζω (poet.) schwingen, in heftige Bewegung 
versetzen, erschüttern, Med. erbeben, erzittern, Pass. zurück- 
geworfen, -gestossen werden?) (ep. Aor. 3. Sg. πελέμιξεν, Pass. 
πελεμίχ-θη). — (nal-ja) πάλ-λα f. Ball (vgl. σφαῖρα; dazu Hes. 
opaipe ἐκ ποικίλων νημάτων πεποιηµένη). --- πάλ-η f. das Ringen 
(vgl. schweizerisch: Schwingen), Ringkampf; (era jo ) παλα-ίω 
(boeot. παλή-ω) ringen!?) (Fut. παλαί-σω., Aor. ἐ-πάλαι-σα, Pass. 
ἐπαλαί-σ-θη-ν, Perf. πε-πάλαι-κα); παλαι-σ-τή-ς m. Ringer (Od. 
8. 246), Kümpfer, (übertr.) der Geübte, Verschlagene, παλαιστ- 
(X0-; zum Ringen geh., (Subst.) Ringer, ᾽παλαί-σ-τρα f. Ringplatz, 
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Ringschule, (übertr.) Uebungsplatz, Schule, παλαιστρ-ικό-ς den R. 
u. 8. w. betreffend, nalasoıg-Lım-s = παλαιστικός; παλαι-σ-μό-ς m. 
— πάλη, παλαισμο-σύνη f. id., πάἄλαισ-μα(τ) n. Ringerkunst, Kunst- 
griff, künstl. Mittel; παλαι-µον-έ-ω — παλαίω (Pind. P. 2. 61). — 
(*zeif-o mit Noth ringen, in's Gedränge kommen) παλή-ςεειε 
Her. 8. 21 (eine Hs. παλαίσειε) , ἀπο-πάλη-σι-ς f. Verrenkung, ἐκ- 
παλέω aus dem Gelenke springen, ἔκ-πάλη-σι-ς f. = ἀποπάλησις 
(ἀποπαλήσει σαλεύσει καὶ σφόδρα κινήσει Ἐτοῦ., ἐκ-παλήσαντες' 
ἐκπεσόντες ἩἨθβ.). — πάλ-ο-ς m. das durch Schwingen aus dem 
Helm fliegende Loos, (überh.) Loos (ion. poet. == x4700g); (παλ-ακ-η) 
παλ-αχ-ή f. das durchs Loos Zugefallene, die Würde (ἀρχή, λῆξις, 
μοῖρα Hes.), παλαχῆ-θεν (ἐκ παλαχῆς id.); (παλ-ακ-ω) παλάκεω 
loosen (nur im Perf. Pass. mit act. Bed. κλήρῳ πεπάλαχ-θε, πεπαλάχ- 
αι Il. 7. 171. Od. 9. 331 durch das Loos entscheiden, loosen; 
jetzt seit Bekk. nach Aristarch. und Herod. πεπάλασθε, πεπαλάσθαι 
wie von “παλά-ζω). — πάλη (auch παλή nach Schol. ad ll. 10. 7) 
f. durchgeschüttetes, durchgesiebtes Mehl, Staubmehl, feiner Staub, 
Asche u. s. w., (Ἑπαλά-ω) πάλη-μα(τ) n. id., Demin. παλημάτ-ιο-ν 
n. — παλ-ύνω (poet.) streuen, bestreuen (Part. Aor. παλύνα-ς 
Od. 14. 429). — (παλ-το) πόλ-το-ς m. Brei!*), Demin, πολτ-ίο-ν, 
-ἄριο-ν n.; πολτώδης breiartig. 

St. παλ-να. — (παλ-νη) πλά-νη f. das Herumschweifen, Irren, 
Irrfahrt, (übertr.) Irrthum, zàe-vo-g umherschweifend (πλάνοι 
ἁστέρες Irr-, Wandelsterne, Ggs. ᾱἄ-πλανοι Fixsterne), Subst. m. 
— πλάνη: πλανά-ω (ion. &-0) | irre führen, (Med.) irre gehen, herum- 
irren (Hom. nur πλανόωνται st. πλανῶνται Il. 23. 321, Perf. πε- 
πλάνη-κα. -μαι, Aor. Pass. ἐ-πλανή-θη-ν); πλανη-τό-ς herumsehwei- 
fend, irrend, πλανητ-µιό-ς id., irre machend, πλανή-τη-ς m., πλανῆ- 
τις f. = πλανητός, πλάνη-σι-ς f. das Irremachen, πλάνη-μα(τ) n. 
= πλάνη; (πλαν-ητ) πλάν-η-ς (πάλνη-ς Hes.) (ητ-ος) m. der Herum- 
irrende (πλάνητες ἁστέρες), πλανητ-εύ-ω — πλανάοµαι (Lex.); 
πλανύττω id. (nur Arist. Av. 3 πλανύττομεν; dazu Schol πλα- 
νώµεθα); πλανώδης = nàevagtixoc. 

psal. 
Ψαλ. — (apai.jo) wáA-Au (von Aeschyl. an) betasten, rupfen, 

zupfen, schnellen, die Saite schnellen, ein Saiteninstrument spielen 
(Fut. ψαλῶ, Aor. ἔ-ψηλα, Perf. ἔψαλ-κα) η ψαλ-τό-ς geschnellt, 
gespielt, ψαλτ-ικό-ς zum Spielen geh., ψῶλ-τή-ς m. Saitenspieler, 
ψαλ-τήρ (τῇρ-ος) m. id., auch das Saiteninstrument selbst, fem. 
ψάλ-τρ-ια» ψαλτήρ- -10-v n. Saiteninstrument, ψάλτ-ιξ f. id. (bes. die 
κιθάρα), ψαλ-μό-ς m. (ψάλ-σι-ς f. Philostr.) das Betasten, Schnellen 
der Saite, (dann auch) das auf einem Saiteninstrument gespielte 
Tonstück, (bes.) Loblied, Psalm (Eccl.), ψάλ-μαί(τ) n. id., ψαλµ-ικό-ς 
zum Psalm geh. 

wuÀ (Vocalverdumpfung) sich schwingen, springen. — 
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(ψυλ-να oder ψυλ-α) Ψύλ-λα f., ψύλ-λο-ς, m. Floh (als sich schwingen- 
des, springendes Insekt, dessen Schwung- und Sprungkraft im Ver- 
hültniss zu seiner Grösse ungemein gross ist)!9); ψύλλ-ιο-ν. -ειο-ν, 
ψυλλ-ίο-ν n. Polei, Flohkraut (plantagium psyliium oder cynops Linn.), 
ψΨυλλίζω fóhen (Suid.), φυλλ-ώδης floh-artig, -Ahnlich, 

spal + spal. 
(σπαλ-σπαλ, σπα-σπαλ, πα-σπαλ-ω) παιπάλλω (παάλλω Hes.)"). 

— παιπάλ-η f. = πάλη, παιπαλά-ω durchtrieben, verschmitzt 
sein, παιπάλη-μα(τ) n. = παιπάλη, (meist übertr.) Durchtrieben- 
heit, παιπάλ-ιμο-ς durchtrieben, παιπαλώδης von durchtriebener Art, 
παίπαλ-ο-ς (vgl. τὰ παίπαλα᾽ δύσβατα Schol. ad Ar. Nub. 260, παίπαλά 
τε xenuvovg τε Kallim. h. D. 194); παιπαλό-ει-ς (poet.) „schwung- 
voll, schwungreich“ == emporspringend [als veranschaulichter Zu- 
stand mit s&innlicher Belebung des Leblosen, Epitheton von In- 
seln, von ögog, σποπιή, ὁδός, ἀταρπός] 13). — (σπαλ-[σ]π[αλ], ψαλ-π, 
φαλ-φ, ψαλ-α-φ) ψηλ-α-φ-ά-ω (ζω Suid.) betasten, tappen (ψη- 
λαφόων st. -àv Od. 9. 416) 19), ψηήλαφη-τό-ς betastet, durch B. 
erkennbar, ψηλάφη-σι-ς f. das B., ψηλάφη-μα(τ) n. id., ψηλαφ-ία 
f. id. (Hippokr.), ψηλαφίνδα παίζειν ein Spiel wie unser Blindekuh 
spielen. — (σπαλ-ἱ σ]π[αλ], παλ-π) πόλ-φ-ο-ς, πολ-φ-ό-ς, m. (meist 
Pl.) eine Art Fadennudeln (τὰ ἐκ τοῦ χάδρου καὶ τῆς ἐρεικτῆς 
ἑψόμενα Lex., μηρύματα ἐκ σταιτό, ἃ τοῖς ὀσπρίοις ἐνέβαλλον 
Poll 6. 61)9). 

Spar. 
spar. — Spár-u-s m. (seltener - n.) geschwungener Wurf- 

spiess, Speer*'. — sper-n-öre (Perf. spre-vi) absperren, abson- 
dern (vgl. jus atque aequum se a malis spernit procul, Enn. ap. 
Non. p. 399. 10); (übertr.) abstossen, zurückstossen = verschmähen, 
verachten; Part. spr&-tu-s; sprö-tu-s (1-6) m., -ti-o(n) f. Verachtung, 
spre-tor (tör-is) m. Verächter; spern-ax (ücis) verachtend; spern-äri 
(Fronto), (ab-) a-spernäri = spernere. — spür-iu-s (vgl. σπείρω 
u. 8. w. pag. 1179) der Erzeugte, später der aussereheliche Sohn 
[/iliws der eheliche]; (übertr.) unächt?*) (vgl. hi enim, qui ex eo 
coitu nascuntur, mairem quidem habere dicuntur, patrem vero non 
wlique. Unde solent spurii filiá appellari, vel a Graeca voce, quasi 
σποράδην concepti vel quasi sine patre filii, Gai. 1. 64); Spuri-us m. 
röm. Vorname. — (*spar-u-s, vgl. σπαρ-νό-ς pag. 1179) päru-m 
(Ace. als Adv.) kärglich, wenig, gering, parum-per (pg. 491); par- 
cu-8 kärglich u. &. w., sparsam, sparend (Adv. parce, parci-ter), 
parci-ta-a f. Sparsamkeit; parc-ére (Perf. pe-perc-i, selten par-si, 
einmal parc-wi Naev. ap. Non. p. 153. 21) sparen, schonen, 
unterlassen, ablassen; Part. parc-i-tu-8, (parc-tu-s) par-su-s; ( parc-ti-) 
par-si-, parc-i-mön-ia f. Sparsamkeit, Pl. Ersparung. 

star. — (*starna) con-ster-nä-re (vgl πτύρω pag. 1180) 
scheu machen, aufreizen, in Verwirrung, ausser Fassung, in Ent- 
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setzen bringen?®), consterna-ti-o(n) f. das Scheumachen u. s. w.; 
ex-sternäre id. (exsternavit ut consternavit id est ,,dementem | fecit" 
Non. p. 74 G..) — ster-nu-öre = πτάρ-νυ-σθαι pag. 1180, 
(ster-nu-i), stermu-men-lu-m n. = mraouóg; Intens. sternu-ta-re, 
sternulä-ti-ö(n), sternuta-men-tu-m. n. 1^). 

spal. 
päl. — päl-ea f. Spreu, (übertr.) Sehlacke?5), pale-ali-s, 

-äri-s zur Sp. geh., pale-äriu-m n. Spreuboden; palea-tu-s mii Sp. 
vermischt. — pal: (*St. pala, vgl. παλ-να pg. 1181) päl-a-ri 
umherschweifen, sich zerstreuen, sich entfernen, pala-bundu-s um- 
herschweifend; (*pali-täri) palita-n-s id. (Plaut. Bacch. 5. 2. 4). 

pél (pol, pul). — (pel-jé-re) pel-1&-re (vgl. παλλω pg. 1180) 
schlagen, stossen, treiben, verstossen, vertreiben?®) (Perf. pé- 
pul-i,; Plusqu. pulserat Amm. 30. 5; Compos. -pül-i); Pell-on-ia f. 
Feindevertreiberin; ad-pellà-re (andere Form von ad-pellére, vgl. 
jungére, jugare) sich wenden an Jemand == anrufen, ansprechen, 
nennen?'), com-pellä-re id. , inter-pellà-re durch Reden stören, unter- 
brechen, angehen, in Anspruch nehmen; Part. (*pul-tu-s) pul-su-s; 
pul-su-s (süs) m. Stossen, Schlagen, Stoss, Schlag, Pulsschlag, 
Puls, pulsu-ósu-s voller Stösse (Cael Aur.); ex-pul-si-m fortschla- 
gend (Varro ap. Non. 104. 29), pulsi-o(n) f. = pulsus (Arnob.); 
Intens. zu pellere: pul-tà-re (vorkl., mertare atque puliare dicebant 
Quint. 1. 4. 14), pul-sä-re; pulsü-tor m. Schläger, pulsa-ti-o(n) 
f. = pulsio , pulsa-bulu-m n. Schlägel, Schlageisen. — poll-i-t schlägt 
den Ball (pila ludit Paul. D. p. 243). — pol-enta f£. (um, ».) 
Gerstengraupen, Kuchen von geróstetem und gemahlenem Getreide, 
polent-äriu-s zur pol. geh., davon kommend. — (St. pol-l-in) Nom. 
pol-l-en n., pol-l-i-s f. = πάλη pag. 118179), pollm-äri-s zum 
feinen Mehl geh. — (St. pul-ti) pul-s (pul-ti-s) f. = nol-o-g pag. 
1181°°), früheste Nahrung der Römer, Demin. pulti-cdla f. — 
(St. pul-vas, -ves, vgl. cad-a-ver pg. 106) pul-vi-8 (pul-vér-is) m. 
(älter auch f.) Staub als aufgeschütteter?"), pwlvér-eu-s voll St., 
bestäubt, Staub erregend, pulver-u-lentu-s id.; pulver-are bestäu- 
ben, zerstäuben, pulvera-tiö(n) f. Auflockern der Erdschollen zu 
Staub, Bestaubung, pulvera-ti-cu-m n., -ca f., Lohn für schwer: 
Erdarbeit, (übertr.) Trinkgeld. — cata-pul-ta f. (frühzeitig latini- 
sirte Form) f. — κατα-πέλ-τη-ς pag. 1180, Catapulte, auch das 
Geschoss selbst. 

pil. — pll-a f. (vgl. πάλλα pag. 1180) Ball, alles Runde = 
Knaul, Kugel, Demin. pila f. Kügelchen, Pille, pi-ari-s zum 
B. geh., pil-àriu-s m. Ballwerfer, Jongleur. 

pil. — pll-u-m n. geschwungene Waffe, Wurfspeer (eine 
uralte röm. Waffe, mit der das 3. Treffen, triarii, bewaffnet war), 

(daher) pil-àni (pilani hastati dicti, qui primi hastis pugnabant, 
pilani, qui pilis, principes, qui a principio gladiis Varro Ἱ. 1. 5. 89); 
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[centurio primi pili u.s. w.: centurio primi manipuli pilanüm == Be- 
fehlshaber der 1. Abtheilung der Speertrüger, dafür kürzer: cen- 
turio primum pilanum, dann: centurio primum pilum, die Waffe 
statt des Trägers, wie so oft in der Kriegssprache; dann statt 
des minder gebräuchl. Gen. Pl auf -4m der Gen. Sg. in collect. 
Bedeutung: centurio primi pili; allmählich verstand man unter pili 
dasselbe wie manipuli, dachte sich daher das n. als m., daher 
»primos pilos ducere*]?!); pil-u-mno-e poploe (in carmine Saliari 
Romani velut. pilis uti assueti, vel quia praecipue pellant hostes Fest. 
p. 206) = Nom. PL pilumni populi d. i. populi pilis armati, wurf- 
spiessbewaffnete Schaaren??); (*pila-re) pila-tu-s mit Wurfpfeilen 
versehen; Pilatu-s röm. Bein., z. B. Pontius P. Statthalter im jtd. 
Lande zur Zeit Christi. — pIl-e-ntu-m n. Schwung-, Hange-wagen, 
Kutsche, bes. für Damen und für gottesdienstl. Geräth. 

pil. — (*pülu-s, *puli-cu-s, puli-c) püle-x (i-c-is) m. — ψύλλα 
pag. 1182, pulic-äri-s zu den Fl. geh., herba p. = ψύλλιον, pulic- 
aria f. id., pulic-ósu-s voll Fl, pulic-are = wuillßev, pul-ég-iu-m 
(älter), pul-e-ju-m n. Ξ ψύλλιον, pulej-à-tu-s mit Polei gewürzt ??). 

spal + spal. 
(spal-[s]p[a]]) »al-p: pal-p-u-s m., -u-m n. das Betasten, 

Streicheln, Schmeicheln, palpa-re betasten u. s. w., palpa-tor m. 
Streichler, Schmeichler, palpa-tio(n) f., palpa-men (mán-is), -men-tu-m 
n. = palpus, palpä-bili-s tastbar, handgreiflich; palp-ö(n) m. — 
palpator; palpí-ta-re (eig. oft tasten), zucken, zittern, klopfen, 
palpitä-tu-s (fis) m., -ti-o(n) f. rasche, vibrirende Bewegung; palp- 
e-bra f. (-bru-m n.) Augenlid als ,zuckendes" [auch in der späte- 
ren Volkssprache, vgl. franz. paupiére], (übertr.) die Haare an den 
A. (palpetras per t Varro ad Ciceronem XIII dixit, sed Fabianus 

. de animalibus primo palpebras per b. Alii dicunt palpetras genas, 
palpebras auiem ipsos pilos. Charis. I. p. 105 K.)**), palpebr-ali-s, 
-üri-s zu den A. geh.; palpebra-re die A. rasch bewegen, mit den 
A. blinzeln, palpebra-ti-ö(n) f. das Blinzeln. — pul-p: pul-p-a f. 
derbes Fleisch (pulpa est caro sine pinguedine leid. or. 11. 1), 
pulp-0su-s fleischig ; pul[ p -]men-tu-m n. Zukost, Speise, pulment-ari-s 
zur Z. geh., pulment-äriu-m n. = pulmentum; (*pulpa-re) pulpa-men, 
-men-iu-m n. == pulpa, (übertr.) eine Speise, bes. aus Fleisch be- 
stehend, Leckerbissen?. — (spa[l]spal) pa-pal: p&-pYl-i-0(n) m. 
Flügelschwinger, Schmetterling, (übertr.) Luftzelt, Zelt [franz. 
pavillon] ^), Demin. papiliun-cidlu-s m. — pO-pül-u-s (vgl. αἴγειρος 
pg. 83) f. Zitterpappel, Pappel*5), popul-ew-s, popul-n-u-s, popul-n-eu-s 
aus P. bestehend, Pappel-, popule-tu-m n. Pappelwald. — (po-pól-o, 
pó-pl-o, po-pli-to, po-pli-t) pO-ple-s (po-pli-i-is) m. Kniebeuge, Knie- 
kehle, (übertr.) Knie (als der am meisten bewegte Theil des 
Körpers°®). 
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Brugman St. VII. 829. 27). 844. 43). 851. 61) — Bugge KZ. XX. 
85 ff. — Corssen I. 525 ff. 475. II. 156f. 173. B. 89. 308 f. 371. 457. N. 
115 fl. 262. — C. E. 195. 274. 289. 696; St. III. 191 6 198; KZ. II. 400. 
III. aısf. — F. W. 215. 373. 414. 463f. δ001.: F. Spr. 386; KZ. XIX. 
262 f. — Fritzsche St. VI. 308. 843. — Grassmann EKZ. XI. 29, XII. 96. 2). 
— Kuhn EKZ. III. 824 f. 487. IV. 10. 12. —  Lottner KZ. ΥΠ. 177. 88.) 
187. 108). — L. Meyer KZ. VIII. 274. — Siegismund St. V. 144. 164. 64). 
201 (woselbst auch πέλας, πελάζω u. s. w.) — Walter KZ. XII. 406 ff. 
— 1) C. V. I. 289. 305. 14). 307. 29) [woselbst: & möglicherweise Rest 
der Reduplioationssylbe; ᾱ-σπαίρω: γαργαίρω = ἕ-σπαρται: γέἐ-γραπται]. 
— 2) C. V. L 906. 91). — 8) C. V. I. 368. — 4) C. V. I. 304. 806. 15). 
IT. 102. 380. — 5) Vgl. Pott KZ. V. 252. VII. 85 und Sch. W. s. v. — 
6) Siegismund St. V. 178. 89). — 7) F. W. 418 und Spr. 386: europüisch 
8para sparsam, gering; Κα]. sporu, ahd. spar, sparsam, ärmlich [κα]. 
8por& heisst jedoch „uber“, vgl. Mikl. Lex. pg. 872 und selbst F. W. 
pg. 618; Mikl. l. c.: „nota pol. spory et uber et parcus significare‘‘). — 
8) C. V. I. 162. 19). 207. 248. 255. 18). 1I. 19. 86). — Vgl. Lottner KZ. 
VII. 178. 105). — Kuhn KZ. IV. 84: W, crap, παρ und anlautendes π 
durch antretendes τ verstärkt. — 9) C. V. I. 806. 11) — 10) Vgl. Grass- 
mann KZ. | c. — Anders F. W. 501. 1079: spar winden. — 11) Vgl. 
noch Sch. W. s. v. — Anders: a) Benfey KZ. VIII. 94f.: Skr. Kar, Kal, 
bewegen; παάλλω = zalsjo (dagegen Grassmann KZ. XI. 86). b) B. Gl. 
298a: pad, ire; fortasse nallo e παδ)ω. — Die Formen siehe C. V. I. 
189. 40). 801. 11) 308. 26). II. 31. — 12) F. W. 463; Spr. 243. 339; KZ. 
XIX. 262f.: pal-m (KZ. 1. c: m wahrsch. = Suffix -ma; vgl. altnd. 
falm-a incerto motu ferri, goth. us-film-an erschrocken). — 13) Vgl. 
Curtius St. l. c. und Vb. I. 334. — 14) Vgl. L. Meyer KZ. V. 380. — 
Benfey KZ. 1. c. (Anm. 11): Kal bewegen = das herumbewegte, herum- 
gerührte. — F. W. 468: grükoital. polto, polti Brei. — Lottner KZ. VII. 
164*): πόλτος = puls ist von italischen Griechen den Italern entlehnt. 
— 15) C. V. I. 302. 19). — 16) Vgl.: Corssen I. 549. II. 206. Fórstemann 
KZ. ΤΠ. 50. 15). — Kuhn KZ. IV. 36 (= σπυλλα aus cxvio?). — Miateli 
KZ. XVII. 169 f. XIX. 116. — F. W. 126: indogerm. pulaka Ungeziefer 
(Floh?) vom Verb skr. plu springen? — 17) C. V. I. 303. 26). II. 390 
(woselbst ders. bekennt, über den i-Laut etwas durchaus befriedigendes 
nicht vorbringen zu können; dagegen erklärt ders. Grundz. pg. 231 παι- 
als Redupl. mit Diphthong, ibd. 669 αι als Verstärkung von α in Re- 
duplicationssylben). — Vgl. noch Pott KZ. VI. 31. — 18) Ameis-Hentze ad 
Od. 3. 170. — Zu πάλλω stellen das Wort auch: Herm. zu h. Apoll. 39 
und Lucas Programm von Bonn 1841. — Anders Benfey KZ. Ἱ. c. (Anm. 
11): Kal bewegen, intensiv παι-παλ, krumm gehen, παιπαλο-εντ mit 
Windungen versehen, tortuosus; anders wieder ders. Wzll. II. 99: zu 
πέλα f., dial Nebenff. φέλα, φέλλα, φελλὀς, ahd. vels, Fels, daher: 
felsig, steinig (dazu Sch. W. s. v.: „unter den neueren Erklärungen die : 
sinnigste'")  — Noch anders Goebel Epith. p. 28: παλ reiben und Döder- 
lein nr. 2362: ,staubig". — 19) Vgl. C. E. 720. — Anders Döderlein 
n. 1095: φάω, davon Adj. Σψηλό-ς und ἀφή, ἅπτω, herumstreichend be- 
rühren (beistimmend Sch. W. s. v). — 20) Brugman St. VII. 322. 27). 
— F. W. 468: grükoital. polpo Masse? dazu: πολφό-ς, pulpa, pulpu-s, 
pulpa-mentum, pul-mentum. — 21) F. W. 418: europ. spara eine Waffe, 
Speer (ags. alte. ahd. mhd. spér, altnd. spiör, spiörn Speer). — 22) Corssen 
I. 475. — Anders Walter KZ. XII. 408: zu πὀρ-»ος (für *omog-vog), πὀρ-νη. 
— 23) Vgl: Corssen N. 116 f. Bugge und Walter KZ. l. c. — F. W. 410; 
Spr. 199: star bestürzt machen. — 24) Vgl. Anm. 8. — C. V. I. 162. 19): 
ster-nu-ere der einzige Fall, in welchem das Latein die Sylbe nu erhalten 
hat. — 25) Anders Grassmann KZ. XVI. 181: W. spal spalten, bersten 

Vanidek, etym. Wörterbuch. 75 
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(Skr. phal, sphaf, sphw); palea = Skr. palavas. — 26) Vgl. Anm. 11; 
ferner: F, W. 462. Grassmann KZ. XI. 47. 89. Pott KZ. VII. 250. — 
Anders B. Gl. 227b: pad, ire, nis; pertinet ad k hal, per assimil. explicari 
possel ex pel-jo pro ped-jo, mutato d in l. Aehnlich Froehde KZ. XII. 
160. — Windisch KB. VII. 8: zu πέλας, πελάτης, πελάζω. — 27) Vgl. 
Hintner Wörterb. pg. 5 und Klotz W. s. v. — 28) Anders Benfey 1. c. 
(Anm. 11): Kal bewegen; zu Skr. kürna, pulvis, pollen, Suffix -vas, -van 
aus -vant. — 29) Vgl. Anm. 14 und G. Meyer St. V. 51. — 30) Vgl.: 
Corssen B. 319. Savelsberg KZ. XXI. 187 und Anm. 28. — Goetze St. 
lb. 185: pulvis e pulvis-s. — B. Gl. 287b: pases pulvis; kt. pulvis pro 
pulcvis, mutato ^ in l, adjecto $4, sicut e. c. in levis pro leguis = laghi. 
— 81) Corssen I. 529f. — 82) Vgl.: Bechstein St. VIII. 391. Zeyss KZ. 
XVIL 420. — 33) Vgl. Anm. 16. — Misteli l. c.: „in plex = pullex 
erscheint in der Verlängerung des € noch ein schwacher Reflex des 
Suffixes -ja. — Zu pul-eg-4u-m, pul-é-ju-m vgl. noch: Aufrecht KZ. I. 230. 
Brugman St. IV. 178. Goetze St. Ib. 180. G. Meyer St. V. 55. — 
34) V gl. noch Kuhn KZ. XIV. 221 (palpe-bra — -tra, -thra, -dhra, -bra). 
— Aehnlich Pott E. F. I. 87: palpebra „Zitterglied“. — Die romanischen 
Formen zu palpebra und papilio siehe Ascoli KZ. XV. 200 ff. — 35) Vgl.: 
Brugman St. VII. 823 f. Corssen I. 526. N. 262. C. E. 180. — Anders 
F. W. 193: indogerm. papara ein Baumname, von pamp schwellen; 
Skr. pippala Paradiesfeigenbaum, pipar-i ein Baum ; populu-8. — 36) Vgl.: 
Corssen II. 166 f. B. 808f. N. 262. G. Meyer St. V. 52. — Benfey 1. c. 
(Anm. 11): Kal bewegen; wahrsch. poples = *poplu-vat, mit vieler Be- 

. wegung versehen. 
— 

2) SPAR winden, flechten (europäisch). — Vgl. lit. spar- 
ta-s m. Band. 

επάρ-το-ν n. Seil, Tau (wohl aus einer Binsen- oder Ginster- 
art gedreht) [Hom. nur σπάρτα λέλυνται Il. 2. 135; Xen. An. 4. 7. 16 
σπάρτα πυκνὰ ἐστραμμένα an den Leinwandharnischen der Chalyber; 
mögen hünfenen Stoffes gewesen sein]; σπάρ-τη f. id. (Sp.), Demin. 
ὅπαρτ-ίο-ν n. — (όπερα) επεῖρα f. Windung, Knäuel, σπειρά-ω 
wickeln, winden, σπείρᾶ-σι-ς f., σπείρήη-, σπείρα-μα(τ) n. Windung 
Gewickeltes, Flechte, Schnur, σπειρη-δόν gewickelt; crreip-o-v nm. 
Umhüllung, Gewand, Tuch, Demin. σπειρ-ίο-ν n.; σπειρό-ω — σπειράω», 
σπείρω-σι-ς f. = σπείρασις. — (a zu v) επυρ-ί-ε, cpup-t-c (/d-og) f. 
Korb, bes. Fischkorb, Demin. σπυρίδ-ιο-ν, σπυρ-ίχνιο-ν n.; ὄπυρι-δόν 
korbartig, σπυριδώδης id.; «πυρ-ά-ς, cpup-à-c (άδ-ος) f., «επυρα-θό-ς 
m. f. (Rundgedrehtes =) Mistkügelchen, bes. der Ziegen und 
Schafe, Ziegen-, Schaf-lorbeer!), σπυραθ-ία f. id. (Poll), σπυραθ- 
ώδης dem Ziegen- oder Schaf-lorbeer ähnlich. 

spor-ta f. geflochtener Tragekorb, Korb, Demin. sportü-la, 
sportel-la £. (sportae, sportulae, sportellae numum sunt receptacula, 
Pseudoasc. ad Cic. Verr. 1. 8); sportulae dienten zum Austheilen 
von Geld und Geschenken an Clienten, (daher übertr.) Geschenk, 
sporiulà-re Sporteln nehmen (Cypr. ep. 66). — ΒΡΙΓ-8 f. = σπείρα; 
Demin. spirü-la f. Brezelchen; spiril-Iu-m (vocari ait Opilius Aure- 
lius caprae barbam Fest. p. 330. 33). 



— 1187 — 

C. E. 706. — Deffner St. IV. 289. — F. W. 501. 1079; F. Spr. 386. 
— Hehn pg. 513. — Walter KZ. XII. 412*). — 1) So Fick l. c. — C. EF. 
494. 683 ohne Deutung; jedoch KZ. III. 416. 12) zu lit. spirras Schafmist 
und σκίρ, σκατός. — Walter KZ. XII. 388 f.: W. kard, cerd-a; σπέλ-ε- 
$-oc, πέλ-ε-θ-ο-ς und σπύραθ-ο-ς, πύραθ-ο-ς. 

— ——— ------- 

SPARE sprengen, sprenkeln. — Skr. sparg berühren, 
streicheln (PW. VII. 1358). 

[ε]παρκ. 
περκ-ό-ς gesprenkelt, schwärzlich; πέρκ-α, -n (perca) f. ein 

schwärzlicher Flussfiseh, Barsch, περκ-ί-ς ((ó-og) f. id., Demin. 
περκίδ-ιο-ν n.; περκ-άζει µελανίζει, ποικίλλει ἢ πεπαίνεται. περκ- 
alveıv' διαποικέλλεσθαι. (Hes.). — περκ-νό-ςε (vgl. Skr. prq-ni ge- 
sprenkelt, bunt, scheckig PW. IV. 866) — neox-0-; eine Adlerart 
mit schwarzen Flügeln (αἴετον, Ov καὶ περκνὸν καλέουσιν (Il. 24. 
316); περκν-ό-ς yÀavxóc, µέλας καὶ τὰ ὅμοια. (περκνό-ω) περκνῶ- 
µατα ́  τὰ ἐπὶ τοῦ προσώπου ποῳιίλµατα. πρακ-νό-ν᾿ µέλανα. πρὲκ-νό-ν 
ποικιλόχροον ἔλαφον (Hes.)'). — πρόξ (προκ-ός) f. Reh, Hirschkalb 
(Od. 17. 295); προκ-ά-ς (άδ-ος) f. id. (h. Ven. 71); TTpóx-vn 
(= περκνή se. χελιδών) f. Tochter des Königs Pandion, die in eine 
Schwalbe verwandelt wurde?); ngoxv-I-s (ἐδ-ος), πρόκν-ι-ς (ιδ-ος), 
f. eine Art Feige. — πρώξ (πρωκ-ός) f. Tropfen. 

παλκ, — (παλ-α-κ]ω) παλάεεω besprengen, bespritzen, be- 
sudeln (Fut. παλάξω, Inf. παλαξέµεν Od. 19. 395, Perf. πε-πάλαγ- 
μαι, Plusqu. ep. πε-πάλακ-το), (παλαγ-τι) παλαξι-ς f, παλαγ-μό-ς m., 
Besudelung. 

spark, park. 
spark. — Spurc-u-8 besudelnd berührt — schmutzig, un- 

fläthig, hässlich (Adv. spurce), spurci-ti-a, -e-s f. Schmutz, Unflath; 
spurcü-re besudeln u. 8. w., spurcü-men (min-is) n. = spurcilia 
(Prud.. — porc-u-S m. Schwein?), porc-inu-s, Ariu-s zum Schw. 
geh., porc-in-ariu-s m. Schweinefleischhändler; Demin. porcu-lu-s m.; 
(*porculä-re) porculä-tor m. Schweineztichter (Varr.), porcula-ti-o(n) 
f. Schweinezucht (id.); porcel-lu-s m., porcell-mu-s von jungen Schw.; 
porc-a f. Sau, Demin. porcü-la f., porcil-ia f. id., porcili-ari-s zur 
jungen Sau geh.; porc-e-tra f. Sau, welche einmal geworfen hat ^). 

sparg (k zu g). — sparg-ére (Perf. spar(g]si) besprengen, 
bestreuen, befeuchten, (überh.) streuen, hin-, aus-, zer-streuen?); 
Composita -sperg-ére (ad-, con-, di-spergere u. s. w.); Part. (*sparg-to, 
*spar-lo) spar-su-s fleckig, bunt, besprengt u. s. w.; (*sparg-ti-m) 
spar-si-m zerstreut, hier und da, sparsio(m) f. das Streuen u. s. w., 
sparsi-li-s was'sich zerstreuen lässt (Tert.). 

palk. — (St. pole-ro) polc-er (altl.), pul-cer, pulch-er (-ra, 
-ru-m) [ch verderbte Aussprache statt c, schon in der späteren 
republikan. Zeit] urspr. bunt = schön®), (Adv. pulc-, pulch-re), 

16* 

LÀ 
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Demin. pulcel-lu-s; Pulcer, Pulcra Bein. der Claudischen Gens; 
pulcri-tu-d-o (in-is) f. Schönheit, puleri-ta-s f. id. (Caec. ap. Non. 
p. 155. 18); puler-üli-à n. Pl. Dessert, Nachtisch; pulere-sc-ére 
schón werden. 

B. Gl 433a. — Bugge KZ. XIX. 488. — C. E. 165. 274. 720. — 
F. W. 119 f£.; F. Spr. 133 f. 338. — Froehde KZ. XIV. 158. — Miklosich 
Lex. 716. — Siegismund St. V. 157. 36). — Walter KZ. XII. 407 f. — 
1) Ganz anders Düntzer KZ. XIV. 188 Anm.: ,reQxogc, περκνός konnte 
von demés. Stamme, wie πέρ-περ-ο-ς, kommen und urspr. „schlimm“ 
(vgl. perperam) oder eine ,,Missfarbe" bezeichnet haben. — 2) Vgl. Sonne 
KZ. X. 121. — 3) F. W. 372: europüisch parka Schwein, Ferkel, vgl. 
lit. pàrsza-s m., ksl. prase n., ags. ferh, fearh, ahd. farh, farah, mhd. 
warch Ferkel, Ferken. Aehnlich Windisch KB. VIII. 7. — Jedoch F. Spr. 
l c. zu spark. — Vgl. noch Mikl. Lex. s. v.: prase pg. 658. — B. Gl. 
345b: varahá aper. — 4) Zum Suffix vgl. Savelsberg KZ. XXI. 227. — 
6) Zu W. spar, σπείρω u. 8. w. (spar-g): Corssen I. 476 f. B. 39. Lottner 
KZ. VII. 187. 108). — 6) Zu βία, proni stellen das Wort: Benfey zu Sama- 
veda, Uebers. pg. 272. Anm. 4. Kuhn KZ. VIII. 68. Schweizer KZ. I. 
155. 479. — Anders: Corssen ΠΠ. 150. B. 382: par scheinen, leuchten: 
pärere, apparére; pul-cer glänzend machend; vgl. ludi-cer. — Ueber die 
bessere und ältere Schreibweise pulcer siehe Corssen 1. 150 und Roscher 
St. II. 146. Dagegen Brambach Hülfeb.: pulcher, nicht pulcer. 

SPARG platzen: 1) tönen, rauschen, prasseln; 
2) schwellen, strotzen, sprossen. — Skr. sphürg (sphurg) 
1) brummen, einen dumpfen Ton von sich geben, dröhnen, 2) her- 
vorbrechen, zu Tage treten, zum Vorschein kommen (PW. VII. 
1378). 

1) Tönen, rauschen, prasseln!). 

επαργ. — σπέργ-ουλο-ϱ, περγ-οὔλο-ν ὀρνιθάριον ἄγριον (Hes.); 
(0) σπορ)-ίλο-ς (Arist. Av. 300); (2) σπαράσιον ὄρνεον ἐμφερὲς στρου- 
96. ἔνιοι σκίψ (Hes.). — (omagy-Bo, 6προγ-Θο; στρογ-θο, ὄτρου-θο; 
Θο viell. Demin. Suffix) crpou-00-c, «τροῦ-θο-ς, m. f. kleiner Vogel, 
bes. Sperling, Spatz”); Demin. στρουθ-{ο-ν, orgovd-agıo-v; στρούθ- 
10-5, &10-5 zum στρ. geh., στρουθ-ίζω piepen, schreien; στρουθο- 
xaundo-s m. f. der Vogel Strauss wegen seines Kameelhalses (neben 
N στροῦθος) — στρουθί-ων (mv-oc) m. 

cpapy. — «εφάρ-α-γ-ο-ς m. Geräusch, Geprassel!), σφαραγέ-ω 
rauschen, prasseln, zischen (Hom. nur σφαραγεῦντο Od. 9. 390); 
σφαραγ-ίζω mit Geräusch aufregen (ἔνοσίν τε κόνιν τε Hes. Th. 706; 
vgl. Hes. μετὰ ψόφου δονεῖν); βαρυ-σφάραγος schwer donnernd (Zevs, 
Zeus) I. 7. 23), ἐρι-σφάραγος laut tosend (Bein. des Poseidon und 
Zeus). 

(sparg, sfarg, sfrag) frag. — fräg-or (ör-is) m. Getöse, 
Krachen, Rauschen®), /rag-ösu-s (Adv. -0se) tosend, krachend, 
rauschend. 

4 



— 1189 — 

2) Schwellen, strotzen, sprossen‘). 
cnapy. — επαργή f. schwellender, strotzender Trieb; σπαργά-ω 

schwellen, strotzen, voll sein, poet. σπαργέ-ω id.; ("σπαργό-ω) σπάργω- 
σις f. das Schwellen u. s. w. (μαστῶν Diosk.). 

«φαργ : cpap-a-Y-Éé-U — σπαργάω (nur οὕθατα σφαραγεῦντο 
Od. 9. 440); (opgay) εφριγ : εφριγά-ώ = σπαργάω, σφριγ-ανό-ς 
strotzend, schwellend; σφρζγ-ος n. strotzende Fülle, drüngende Be- 

gier, σφριγώδης — σφριχανός. 
(sparg, spurg, sturg) turg. — turg-öre (tur-si) = σπαργάω, 

Inehoat. turge-sc-ere, (*turgu-s) turgi-du-s = σφριγανός, (übertr.) 
schwülstig, Demin. turgidü-lu-s, turg-or (ör-is) m. das Schwellen 
u. 8. W. 

1) Clemm St. VIII. 44 f. — C. E. 185. — F. W. 215. 414; F. Spr. 387. 
— Grassmann KZ. XII. 97. 4). — Schmidt KZ. XXII. 316 f. — Walter KZ. 
XI. 483. — Anders: Christ . 257. Savelsberg Dig. p. 27. 31: Skr. 
svar tönen. — 2) Vgl. Schmidt KZ. 1. c. Derselbe vergleicht preuss. 
spurglis Sperling, sperglawanag Sperber. — Benfey Wzll. II. 365, C. E. 
687, Siegismund St. V. 154. 29): zu goth. sparva (siehe dagegen Schmidt 
l. e.). — 3) Anders F. W. 181 £.: bargh, bhargh schreien, tönen; frag- 
or Gekrach? oder zu frangere. — 4) Brugman St. IV. 110. — Bugge KZ. 
XX. 40. — Corssen IL. 168. N. 118. — C. E. 689. — F. W. 216. — 
Siegismund St. V. 176. 181. 114). 183. — Walter KZ. XII. 409. 

SPARGH eifern, streben. — Skr. Sparh 1) eifern, eifrig 
begehren, 2) Neid empfinden, beneiden (PW. VII. 1365). 

crepx-w (poet.) drängen, treiben (Hom. nur 09° ὑπ ἀνέμων 
σπέρχωσιν ἄελλαι Il. 13. 334, dann Sp.), Med. andrängen, anstür- 
men, eilen (σπερχ-θ-εἶσα θυμῷ Pind. N. 1. 40 aufgeregt); σπερχ- 
νό-ς eilig, heftig, hastig, σπἐργ-δην᾽ ἐῤῥωμένως Hes.); ᾱ-σπερχ-ές 
heftig, eifrig (Hom. und Eur. fr. Dan. 51) [@ = dva-, av-; vgl. 
ἆ-τεν-ής, ἀ-σελγ-ής, ἆ-κραγγ-ές]1); Σπερχ-ειό-ς m. (der Eilende) Fluss 
in Thessalien, jetzt Agramala; Πολυ-σπέρχ-ων (-ovr-og) Aetolier, 
General Alexander des Gr. 

C. E. 195 (vielleicht W. spar, σπαίρω u. s. w.; durch gh weiter- 
gebildet); C. V. I. 206. — F. W. 216. Spr. 168. — 1) Vgl. Clemm St. 
VIII. 95 (daselbst die Vermuthungen über d-). 

sparghan Milz. — Skr. plihán m. σήλήν, lien, Milz, 
welche nebst der Leber für den Ausgangspunkt des Blutes gilt 
(PW. IV. 1186); Κε]. slezena [== splezena]. 

(σπαλχαν, σπλαχαν, σπλαχν) επλήν (σπλην-ός) m. Milz!), Demin. 
σπλην-ίδιο-ν, -άριο-ν n.; σπλην-ικό-ς zur M. geh., milzsüchtig, σπλεν- 
[-vq-c, Fem. -irı-s, von der M.; σπλην-ι-άω, σπλην-ίζομαι an der M. 
leiden, milzstichtig sein ; σπλην-ώδης milz-artig, -stichtig. — (σπαλχ-νο, 
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σπλαχ-νο) επλά-}Υ-χ-νο-ν n., (meist Pl.) Eingeweide, bes. die edle- 
ren: Herz, Leber, Lunge!), Demin. σπλαγχν-ίδιο-ν n., onAayyv-ıno-g 
von den E., omiayjv-L-g ((0-og) f. = ἡ καρδία (Schol Soph.); 
σπλαγχν-εύ-ω die E. des Opferthieres verzehren, Med. aus den E. 
prophezeien; σπλαγχν-ίζω id. (LXX), Med. sich erbarmen (N. T.), 
σπλαγχνισµό-ς m. das Erbarmen (ibd.). 

(όπαρχαν, onpayav, ὅπραχν, σπρην, Omgsv, πρεν) qpev?). — 
φρήν (φρεν-ός) f. Pl. urspr. Zwerchfell, praecordia, das das Herz und 
die Lunge von den übrigen Eingeweiden absondert; (insbes. als Sitz 
des bewussten oder geistigen Lebens) Geisteskraft, Bewusstsein, 
Besinnung; (vom Gefühle) Herz, Gemüth; φρεν-ό-θεν von Herzen 
(Soph. Ai. 183); φρεν-ό-ω klug machen, zurechtweisen (meist Trag.), 
φρένω-σι-ς f. Zurechtweisung (Hes.), φρενω-τήρ-ιο-ν n. Zurecht- 
weisungsmittel (id.); φρεν-ῖ-τι-ς (τιδ-ος) Adj. f. zum Gemüth geh., 
νοῦσος Ye. Gemüthskrankheit, Wahnsinn, Yeevir-ıwio-g, -εκό-ς wahn- 
sinnig, geevır-ıaa, -ίζω wahnsinnig sein; Φφρεν-ε-τίζω id. — St. 
qpevo: µετά-φρενο-ν n. das dem Zwerchfell Gegenüberliegende d. h. 
der obere Theil des Rückens (Nierengegend, Hinterkopf Sp.), 
φρενο-βλαβής am Verstande verletzt, φρενο-γηθής frohen Herzens; 
φρενο-θελγής herzbezaubernd u.8. w. — -Ppov (regelm. im 2. Theile 
von Compos.): ἄ-φρων (-φρον-ος) unverständig; (ἀ-φρον-συνη) ἆ-φρό- 
συνη f. Unvernunft; ἀεσί-φρων einen wehenden d.i. unbeständigen 
Sinn habend (&fnu), oder (afaw) = φρένα ἔχων ἢ (τὸν ἔχοντα) 
afası geistesbethört, verblendet; αἰδό-φρων ehrerbietig, erbarmend; 
ἀλκί-φρων starkherzig, muthigen Sinnes; agr/-powv rechten Sinn 
habend, wohlgesinnt; βαθύ-φρων tiefen Geistes; βυσσό-φρων tief- 
denkend, schlau; óe(J)f-pooev Erfahrung im Kriege habend; £x- 
goov sinnlos u. s. w.?). 

(spalghan, splaghan, splahan, splihen, plihen) lien (lién-is, 
Nom. Sg. lién-i-s Cels. 2. 7. 8. Neue I. 153) m. — oninv!), lien- 
$cu-s, -0su-s milzsüchtig. — rien altl, r6n-es (um) m. Pl. Nieren‘), 
Demin. ren-i-culu-s, ren-un-culu-s m.; rén-ali-s zu den N. geh. 

1) Ascoli KZ. XVII. 269. 2). — Aufrecht KZ. I. 231. 353. — B. Gl. 
2698. — Bugge St. IV. 340. — Corssen B. 150. 461. — C. E. 290; C. 
V. I. 149. 8). — F. W. 217. 501. 625. 631; F. Spr. 254. — Kuhn KZ. I. 
615. II. 476. IV. 13. 27. — L. Meyer KZ. V. 369. — Miklosich Lex. 
p. 857. — PW. ].ο. — Windisch K. B. VIII. 14. — Vgl. Mikl. 1. c.: slezena, 
nel. slezena, croat. slizena, ὅθολ. slezina, pol. sledziona, nserb. slozyna, 
ir. selg. — 2) L. Meyer KZ. V. 374 (wahrscheinlich) und Sch. W. s. v. 
— Zu Skr. pràná (Hauch, Athem, Lebens-hauch, .geist, -organ, Pl. 
Leben; Seele; starker Athem, PW. IV. 1129 £): Benfey I. 119 und Christ 
Ρ6. 104. — Noch anders Sonne KZ. XII. 296. 6): phar umhegen, ein- 
schränken, synkop. phr, φρ-έν-ες. — Döderlein nr. 952: von Ἔφραινω — 
φράζω d.h. Sinn, Vorstellungsvermögen. — Dagegen G. Meyer St. V. 
88: die Zusammenstellung mit Skr. praga ist ebenso unsicher wie die 
mit Skr. plihan. [Weiter wurde Nichts über dieses, auch wegen seiner 
vielen Composita wichtige Wort gefunden. Jedenfalls ist es sehr wahrsch., 
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dass only» mit gor» zusammenhängt.] — 3) Vgl. G. Meyer St. l c. 
und Schaper KZ. XXII. 512 ff. — 4) L. Meyer KZ. V. 369: „vielleicht“. 
Auch Klotz W. s. v. stellt renes zu φρένες. 

SPARDH wetteifern, streiten, kämpfen. — Skr. spardh 
sich den Vorrang streitig machen, wetteifern; sich bewerben, strei- 
ten; Nbf. spürdh (PW. VII. 1356. 1366). 

πέρθ-ω poet. (urspr. kämpfen, daraus:) zerstören, verheeren, 
verwüsten (περθε-μένων Sappho 64, Fut. πἑρ-σω, Aor. ἕπερ-σα, 
ep. πέρ-σα, stark. Aor. ἔ-πραθ-ο-ν, Fut. Med. mit pass. Bed. 3. Sg. 
πέρ-σε-ται Tl. 24. 729, Inf. des synk. Aor. πέρ-θαι statt περθ-σθαι 
Il. 16. 708, Perf. πέ-ορθ-α später); (περθ-τι) πέρ-ει-ς f. Zerstö- 
rung u. B. W., negot-nolı-s, -πτολι-ς Städte zerstórend!); δια-πέρθω 
ganz zerstören u.s. w. (ep.) (Fut. δια-πέρ-σο-μεν, Aor. dı-&-meg-oe, 
Inf. δια-πέρ-σαι, Aor. Ói-f-mga9-o-v, Inf. ion. δια-πραθ-έειν, Mor. 
Med. in pass. Bdig. δι-ε-πρώθ-ε-το Od. 15. 384); ἑκ-πέρθω (poet.) 
id. (ep. Aor. ἐξ-ε-πράθ-ο-μεν). — (*mog8-o-g) πορθέ-ω -— πέρθω, 
πορθη-τή-ς, πορθή-τωρ (τορ-ος) m. Zerstörer, πορθη-τ-ικό-ς, πορθη- 
τήρ-ιο-ς zerstörend, πύρθη-σι-ς f. Zerstörung, πόρθη-μα(τ) n. das 
Zerstörte; Πορθά-ων (ον-ος), Πορῦ-εύ-ς m. — Verwüster (Tl. 14. 
115)?). 

C. V. I. 39. 190. 44). 206. II. 8. 112. — Kuhn EKZ. 1V. 18. — 
Siegismund St. V. 171. 2). — 1) Ueber περσα-, περσε-, περσι- vgl. Clemm 
St. VII. 54. — 2) Vgl. Pott KZ. VI. 127. IX, 182. 

—— 

SPAL stürzen, wanken, fallen; caus. füllen. — Skr. 
sphal, @-sphäl-jati anprallen lassen an, schlagen, patschen auf 
(PW. VIL 1370). Lit. pül-t fallen, german. fallan. 

«εφαλ, φαλ. 
εφαλ. — (σφαλ-ω) εφάλ-λω wanken machen, fallen machen, 

fällen, niederwerfen; zu Falle bringen, verleiten, täuschen (Präs. 
von Aeschyl. an, Hom. nur Aof. σφἤλ-αν Inf. σφῆλ-αι, Perf. ἔ-σφαλ-κα, 

- Pass. Fut. opal-n-so-ucı, Aor. ἐ-δφάλ-η-ν, Perf. ἔ-σφαλ-μαι) ); opeal- 
τη-ς m. der zum Fallen bringt (Lyk.), opa4-ue(r) n. Fall, Fehltritt, 
Fehler, Schaden, Unglück. — cpaX-epö-c (vgl. βλαβ-ερό-ς, φαν-ερό-ς) 
leicht zum Fallen bringend, betrüglich, gefährlich, unsicher; fallend, 
wankend. --ᾱ-εφαλ-ής nicht wankend, feststehend, zuverlässig (Neutr. 
als Adv. ἀσφαλ-ές beharrlich, unablässig, ἀσφαλέ-ως nicht wan- 
kend, regungslos, beharrlich, sicher, treffend); ἀσφάλείσ]-ια, ion. 

. ἀσφαλ-ίη, f. das Feststehen, Sicherheit, Gefahrlosigkeit. — εφέλ-ας 
(α-ος) n. gefälltes Stück Holz = Schemel, Fussbank, Gerüst (Od. 
18. 394, Plur. σφέλα Od. 17. 231), ausgehöhlter hölzerner Block 
(Nik. Th. 644)?). 
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φαλ. — (φαλ-έο) φαῦλο-ς, φαύλ-ιο-ς (anders als es sein 
sollte =) gering, schlicht, schlecht, schlimm, böse?), φαυλό-τη-ς 
(τητ-ος) f. Geringfügigkeit; φαυλ-ίζω gering schätzen, φαυλισ-μό-ς 
m., φαύλισ-μα(τ) n. Geringschätzung, φαυλίσ-τρ-ια f. Verächterin 
(LXX); (gaei-Fo-go, gYAa-Fo-g0, qÀa-F-go) φλαῦ-ρο-ς = φαῦλος, 
φλαυρό-τη-ς (τητ-ος) f. = φαυλότης, Φφλαυρ-ίζω = φαυλίζω. 

qnÀ*). — φηλ-ό-ε falsch, betrügerisch, trügerisch, täuschend; 
φηλό-ω täuschen, φήλω-σι-ς f., φήλω-μαί(τ) n. Betrug, Täuschung; 
(φηλά-ω) φηλη-τή-ς m. Betrüger, φηλητ-εύ-ω betrügen, bestehlen 
(nur h. Μοτο. 159); φήλ-ηξ (ηκ-ος) m. wilde Feige (die schwellend 
den Schein der Reife hat; also wegen des täuschenden Scheins), 
φήληκ-ίζω = φηλόω (E. M.). 

fal. | 
(falje-re) fal-ló-re (Perf. fe-fell-i) täuschen, betrügen; ver- 

borgen, unbekannt sein, entgehen (Inf. Präs. fallier Pers. 3. 50)5); 
re-fell-ére (re-felli) als falsch zurtickweisen, widerlegen; fall-ax 
(aci-s), fallaci-0su-s = φηλός (Adv. fallaci-ter), fallac-ia f. = φή- 
λωσις (altl. falla f. Naev. ap. Non. p. 109. 20); Part. (*fal-to) fal- 
su-s als Adj (Ggs. verus) = fallaz (Adv. fal-se, -so), falsi-ta-s f. 
Falschheit (Amm.), fals-ariu-s m. Verfülscher; falsi-mönia f. Be- 
irügerei (Plaut. Bacch. 3. 6. 12); falsa-re verfülschen, falsa-ti-o(n) 
f. Verfälschung (Hier.); falsi-dieu-s, -loguu-s trüglich redend, falsi- 
ficu-s lügnerisch, falsi-jur-iu-s falsch schwörend. 

Ascoli KZ. XVIII. 437. — B. Gl. 484a. — Christ p. 86. 102. — 
Corssen I. 160 (urspr. sbhal; siehe dagegen Schweizer-Sidlor KZ. XVIII. 
298 f.); zweifelnd B. 307: W. skhal oder sphal. — C. E. 816. — F. W. 
216. 501; Spr. 254. — Zur sinnverwandten Wurzel skal, Skr. skhal 
(wanken, gleiten, fehlen): Grassmann KZ. XI. 89. XII. 97. 8). 105. Kuhn 
KZ. ΠΠ. 323. IV. 35. Lottner KZ. VII. 172. 29). — 1) C. V. I. 290. 302. 
16). II. 327. — 2) F. W. 501. — Zu sphal, phal (sich spalten): Grass- 
mann KZ. XII. 97. 5). Kuhn KZ. III. 487. - 3) Vgl. Schweizer-Sidler 
KZ. XIV. 153 (ahd. balo statt bal-wa) — 4) φηλός, φαῦλος, fallére 
seit zu M bhal (bhalva schlecht): F. W. 380; F. Spr. 247. 848£.; KZ. 

. 104 1. 
.—Á—— on 2. 

SPAS wehen, hauchen (europüisch) — Vgl. ksl pachü 
(odor), pacha-ti (agitare, ventilare), nal. za-pah-nuti (afflare), poln. 
pach-naé (olere); nhd. füchelo (Mikl. Lex. pg. 558). 

(σπεσ-ος) cmé-oc, ep. επεῖ-ος, n. Höhle, Grotte (urspr. wohl 
== Aufblasung) (ep. Gen. σπεί-ους, Dat. orn-i, Acc. σπεῖ-ος, Gen. P). 
orcel-wv, Dat. σπή-εσσε, σπέσσι st. σπέ-εσσι, ε ausgefallen; vgl. C. E. 
624; Fritsch St. VI. 98). — (σπασ-λο, σπη-λο) επή-λα-ιο-ν n. = 
σπέος, Demin. σπηλά-διο-ν n., σπηλα-ἵ-τη-ς zur H. geh., σπηλαιο- 
eiöng, σπηλαιώδης höhlenartig. — επῆλ-υγξ (vyy-og) f. id. (Sp.), 
σπηλυγγ-ώδης = σπηλαιώδης. 
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(späsa-, spisü-) SpITü-re hauchen, wehen, blasen, athmen, 
leben, spirü-tu-s (fus) m., -ti-o(n) f. das Athmen, spirü-clu-m n. 
Luftloch, Höhle, spira.men (min-is), -mentu-m n. Luftloch (zeitlich: 
Zwischenraum), abstr. das Hauchen u. s. w., spirü-bili-s athmenbar, 
luftartig, zum Athmen geschickt. — (*spiru-s) spiri-tu-s (ts) m. 
(Abl. spirito Or. inser. 3030) Hauch, Lebensluft, Athem, Athem- 
zug; (übertr.) Aufgeblasenheit, Hochmuth, Trotz; (tüberh.) Sinn, 
Gesinnung; (personif.) Geist (spiritus sanctus); spiritu-, spirit-Ali-s 
(Adv. -ter) zum Hauchen u. s. w. geh., zum Geiste geh., spiritali- 
ta-s f. geistige Natur (Tert.). 

Lehnwort: spel-unc-a f. = σπῇλυγξ, spelaeu-m n. = σπή- 
ÀAeiov, spelunc-ösu-s höhlenreich. 

F. W. 414; F. Spr. 387 (bezüglich σπέος, σπήλαιον „wahrscheinlich‘“). 
— Andere Deutungen von οπέος, επήλαιον, spelunca: a) Benfey Wall. 
I. 613: cxu decken, σκεν-ος, σπεν--οςε. Aehnlich Christ pg. 218. — 
b) Brugman St. IV. 165. 5): σπέος sine dubio ex *anéF-og; η pro εν in 
σπΏος, σπήους, anni, σπήεσσι; σπεῖος et σπείους apud Homerum exstir- 
panda sunt. De origine vocis ambigitur. — c) Goebel KZ. XII. 238 f.: 
oz&-co reissen, σπέ-ος Riss, Spalt, Kluft, Höhle (dagegen C. E. 106: 
verfehlt. σπάω hat nur die Bedeutung ziehen, schlagen, zerren, niemals 
die des Zertheilens oder Auseinanderreissens, welche doch allein zu jener 
Etymologie passen würde). — d) Lottner KZ. VII. 177: exéog verwandt 
mit specus, wiewohl der Mangel des x Bedenken erregt. Specus scheint 
von spec (specio), σπήλυγξ von W. σκαλ, σπαλ = ahd. spaltan. Bei- 
stimmend Corssen II. 188 f. — e) L. Meyer KZ. VII. 204: Zusammenhang 
von σπέος mit cavus, caverna, indem sp, sk anl. wechselt und s öfters 
im Lat. schwindet. — f) Sonne KZ. XIII. 431: W. οπυ bersten, spalten 
(intr.), omefos. — g) Weber KZ. VI. 319: spec-us, σπέ[κ]-ος; W. pag 
festmachen, s-pac den Blick worauf festmachen, heften; spelunca wohl 
für spec-lunca. — h) Zeyss KZ. XIX. 181: W. spe: σπέ-ορ; in spe-c-us 
die W. durch c, in σπ-ή-λ-αιον, -vy&, spel-aeum, -unca durch 1 erweitert. 
—, Spelunca halten für ein Lehnwort F. Spr. 1. c, und Lottner KZ. 1. c. 
— Andere Deutungen von spirare, spiritus: a) Ascoli KZ. XVI. 209 ff. 
XVII. 353 f.: W. svas, Skr. qvas (qvas-t-b£a Athem = spir-ié-bu-s); svas = 
8pas, spis, spis, vgl. sad, sid (Skr. sad, sid-a-mi, lat. séd-ere, sid-ére). 
— Aehnlich B. Gl. 399a: qvas spirare; huc traxerim „spiro“ cwm p 
pro v. — b) C. E. 499: ,W. spu. Sollte der St. spus auch in spir-i-tu-s, | 
spir-a-re stecken? Das $ müsste hier diphthongisch sein, spir-are st. 
spisäre und älteres spets-, spois-are stände mit φῦσ-α-ω auf einer Linie" 
(dagegen Misteli KZ. XIX. 120 Anm.). 

1) SPI verbinden (europäisch); spi-t drängen. — Vgl. Κε]. 
(spi) spoj-a, spoiti (conjungere), serb. böhm. spoj-iti; lit. spit-u, spis-ti 
drüngen. 

at φι-τρό-ς m. Block, Klotz, Scheit !). 
* spi-t-tu-s, * spi-s-tu-s) Spi-8-Su-8 (Adv. -se) gedrängt, dicht; 

(übertr.) schwer, (von der Zeit) langsam, spät, spissi-ta-s (tati-s), 
tü-d-o (in-is) f. Gedrüngtheit, Dichtheit; spissä-re dicht machen, 
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spissa-mentu-m n. das Dichtmachende, Wisch, Pfropf; Inchoat. spisse- 
sc-ere dicht werden, sich verdichten. 

Ascoli KZ. XVI. 211 f. — F. W. 414. 1079; F. Spr. 887; KZ. XIX. 
9253 f. — 1) Anders Sch. W. s. v.: St. φιδ, 8. φείδοµαι, findo. Ebenso 
Pape W. s. v. — Dagegen S. W..s. v.: synkopiert aus φιτυρός, von 
φῖτυ Spross. 

2) SPI schmutzig sein (europüisch) — Vgl. altböhm. 
spi-na squalor, sordes (Glossen der Mater Verborum), neubóhm. 
Spina. 

cm: επί-λο-ς, cni-Ao-c, m. Schmutz, Fleck, σπιλό-ω schmutzig 
machen, beflecken, σπιλω-τό-ς befleckt, onliw-ua(r) n. — onllos (LXX); 
ᾱ-σπιλο-ς fleckenlos; ἄ-επιλο-ς (d — sa mit) m. Schmutzloch, Schmutz- 
zapfen, welcher die senfina (σπίλος) abfliessen lässt (χείμαρος ὑπὸ 
Μακεδόνων Hes.); σπίδος' κηλίς (Hes.). — πι: πί-νο-ς m. = σπίλος, 
πινό-ω —= σπιλόω (πε-πινω-μένον Plut. Alex. 4), πίνω-σις f. Be- 
schmutzung, πινώδης schmutzig, πινωδία᾽ ἀκαθαρσία (Hes.); πινά-ω 
schmutzig sein; πιν-αρό-ς, ion. πιν-ηρύ-ς, schmutzig, πινύ-ει-ς id.; 
πίν-ακος' κουρά, τὰ τµήµατα καὶ ἀποκαθάρματα τῶν ξύλων (Hes.). 

Bugge KZ. XX. 46. — C. E. 277; KZ. Ill. 416. — F. W. 415; F. 
Spr. 388; KZ. XXII. 202. 

SPU pusten, blasen, hauchen (onomatopoetisch). — Skr. 
phut, phüt [= spu-t] schallnachahmende Interjection, stets in 
Verbindung mit kar 1) pusten, blasen, 2) aus vollem Halse 
schreien, kreischen; [spu-spu-] pupphula m. Blähung, pupphu-sa, 
phupphu-sa m. Lunge (PW. IV. 774. 1211 £.). 

επυ. 
(όπυ, σφυ) qu + Guttural — (ποι-φυκ- oder ποι-φυγ-ω) 

ποι-φύςεω (vgl. παι-φάσσω pag. 572) blasen, keuchen, schnaufen, 
schnauben (erst Nik. Th. 179; Fut. ποιφύξω)1); ποιφύγ-δην (ibd. 
371); (ποιφυκ-τι) ποίφυξι-ς f. das Blasen u. 8. w., uu n. 
Geschnaube, Gekeuche, von Angst erpresst (Aesch. Sept. 280 D. 
und sp. Dicht.). 

(ότυ, xov) wu + 0. — ψύθ-ος n. Zischeln, Flüstern, Ohren- 
blüserei, Verleumdung, Lüge (Aesch. Ag. 478. 1089 D.), als Adj. 
Jügenhaft u. s. w. (Kallim. fr. 184), φύθ-ης (Aesch. Ag. 999 D.) 
lügenhaft, φυθ-ών (όν-ος) m. Ohrenblüser u. s. w. (Gramm., δια- 
Bolo: Hes.); ψυθ-ίζω zischen, zischeln, flüstern (ψυθιζοµένων' 
γογγυζόντων. ἔψυθεν' ἐψεύσατο Hes.), ψυθισ-τή-ς m. = Yudwv 
(Hes.). — (ψνθ-υρο) wí8-upo-c (« durch dissimil. Einfluss des v, vgl. 
φι-τύ-ω pag. 635) m. = ψύθος; ψιθυρό-ς zischend, flüsternd, 
zwitschernd, dann = ψύθης; ψιθύρα f. ein libysches viereckiges 
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Instrument (Poll 4. 60); Ψιθυρ-ίζω (dor. «ίσδω) = ψυθίζω, ψι- 
θυρισ-τή- ς πι, = ψυθιστής, Ψιθυρισ-μό-ς m., ψιθύρισ-μα(τ) n, — 
ψύθος. 

wu-d (Ö statt 9). — ψυὸ-νό-ςε, ψυὸ-ρό-ς (vgl. κυδ-νό-ς, xvÓ- 
Q0-;) lügenhaft, falsch; ψύδρ-αξ (ax- og) m. eig. Lügenbläschen 
(weil man glaubte, sie entstünden in Folge des Lügens, vgl. µη- 
xív ἐπὶ γλὠσσας ἄκρας ὀλοφυγδόνα φύσῃς Theokr. 9. 30), Bläschen, 
Blütterchen (bes. an der Zungenspitze), Demin. ψυδρώκ-ιο-ν n. — 
wevd-w, -ομαι betrügen, belügen, täuschen, trügen, lügen (bei 
Hom. nur ψεύδ-ο-μαι; Fut. ψεύ-σω, Aor. ἔ-ψευ-σα; Med. Fut. φεύ- 
σο-μαι» Aor. ἐ-ψευ-σά-μην; Pass. Fut. ψευσ-θή-σο-μαι, Aor. ἐ-ψεύσ- 
9-v, Perf. ÉApevo-uot); ψεύσ-τη-ς (Hom. nur Il. 24. 261), wevo- 
τήρ (τῆρ-ος) m., fem. ψεύσ-τειρα. -ἴρια» Lügner, Betrüger (-in), Adj. 
lügenhaft, falsch, täuschend; ψευσ τέ-ω = ψεύδω (hur Fut. ψευστή- 
σεις Tl. 19. 107); ψεῦ-σι-ς f. ψεῦσ-μαί(τ) n. Lüge, Trug, Betrug, 
Täuschung; ψεῦδ-ος n. id., Demin. ψευδ-άριο-ν (Schol. Plat.); ψευδ-ής, 
φεῦδ-ι-ς (Pind. N. 7.49)?), ‚Yevd-quov (uov-oc, Nonn.), ψευδ-αλ-έο-ς, 
ψευδ-αἄλ-ι-μο-ς —= Adj. ψεύστης. 

(orv, mov, ψυ-οκ) ψῦχ. — ψύχ-ω blasen, hauchen, athmen; 
durch Hauchen kühlen, abkühlen, kalt machen; Pass. erkalten, ab- 
sterben (Fut. ψύξα, Kor. ἔψῦξα, Inf. φῦξαι, Part. ψῦξασα IL 20. 
440 [bei Homer nur diese Form], Aor. Pass. ἐ-ψυχ-η-ν att. , épvy- -η-ν 
hellen., ἐ-ψύχ-θη-νν Fut. Pass. ψῦγ-ή-σο-μαι; v überall, v nur 
ψύγείσῃ Ar. Nub. 151)°); ψυκ-τό-ς abgekühlt, abzuktihlen , ψυκτ- 
ικύ-ς abkühlend, erquickend; (ψυκ-τι) ψῦξι-ς f. Abkühlung, Er- 
kültung; ψυκ-τήρ (τῆρ-ος) m. Kühlgefäss, Pl. schattige, ktihle Orte, 
ψυκτηρ-ία-ς m. id., Demin, ψυκτήρ-ιο-ν, Ψυκτηρ-ἰδ-ιον m., ψυκτήρ- 
10-9 = ψυκτικό-ς; ψυχ-μό-ς m. Kälte, Frost, bes. Fieberfrost. — 
(ψυχή Abkühlung) Ψψυχά-ω abkühlen, erkalten lassen, ψυχά-ζω 
sich abkühlen, im Schatten erquicken, ψυχα-σ-ταί m. die Abküh- 
lenden (Titel einer Komödie des Strattis); (ψυχ-εύ-ω) ψυχε-ῖο-ν, 
ψυχίο-ν n. Ort zum Abkühlen. — wüx-oc n. Kühle, Kälte, Frost 
(Hom. nur Od. 10. 555), Pl. kalte Zeiten, Fröste, (ψΨυχεσ-νο) 
ψυχεινό-ς kühlend, kühl, kalt, frisch. — Ψψυχ- pö- € == ψΨυχεινός, 
ψυχρό-τη- ς (τητ-ος) f. = ψῦχας, ψυχρό-ω — Yuyda; Ψυχρ-ίζω id., 
ψυχρι-σ-τό-ς == φυµτός; ψυχρ-αίνω — ψυχρίζω; ψυχρ-εύ-ο-μαι frostig 
reden, ψύχρευ: -μα(τ) n. frostige Rede; ψυχρ-ία f. — ψῦχος. — 
ψύγ-ω = ψύχω (nur bei sehr späten Eccl.), ψυγ-μό- om e 

ψυχμός, ψῦγ-μα(τ) n. — joli, ψυγ-εύ-ς m. = ψυκτήρ, ψυγ-εἴο-ν 
n. id. (ψυγεῖα' ἀγγεῖα dv olg ὕδωρ ψύχεται Hes.). — ψυχ-ή f. eig. 
Hauch, Áthem, und weil dieser das Zeichen des Lebens ist: Lebens- 
kraft, Leben, Seele, Geist, Demin. spvz-(010-v, -άριο-ν n.; qyvya-£o-c, 
ψυχ-ικό-ς von der S., zur S., zum L. gehörig, wuyn-io-g beseelt, 
belebt; ψυχό-ω beseelen, beleben, ψύχω-σι-ς f. Beseelung, Belebung, 
µετ-εμ-ψύχω-σι-ς f. Versetzung der Seele aus einem Leibe in einen 



— 1196 — 

anderen, Seelenwanderung der Pythagorüer (Sp.); Ψυχο-ειδής seelen- 
artig, -ähnlich. 

επυ + επυ. — (πυ-όπυ, πυ-ππυ, dissim.) πο-ππύ-ζω, dor. 
-σδω, zischen (Arist. Vesp. 626), pfeifen, pfusten, schnalzen (ποπ- 
πυσθείη Plat. Ax. 368d)*), ποππυσ-µό-ς m., πόππυσ-μα(τ) n. das 
Zischen u. 8. w.; (ποππυ-λον ποππυλ-ιο) ποππυλιά-ζω = ποππύζω 
(nur ποππυλιά-σόδει Theokr. 5. 89). — (όπυ-ο[πυ], σφυ-ο, φυ-σ) 
Stamm Φυς-α: φῦκα f, ion. φύση, Blasen, Blasebalg, Blase, 
Bl&hung, Hauch, Demin. φυσ-άριο-ν n.; Pucd-w, ion. έ-ως blasen, 
anblasen, anfachenP), φυση-τό-ς geblasen, aufgeblasen, gvon-r-(x0-c 
zum Bl. geh., geschickt, φυση-τή-ς m. Bläser, φυση-τήρ (τῆρ-ος) 
m. Blase-werkzeug, -balg, -rühre, φυσητήρ-ιο-ν n. id., φύση-οι-ς f. 
das Blasen u. s. w., φύση-μα(τ) n. das Geblasene u. s. w., das 
Blasen u. s. w.,* ἐμ-φύση-μα(τ) n. Blähung, eine Luft enthaltende 
Geschwulst (Med.), heiliger Geist (Eccl), Demin. φυσηµάτ-ιο-ν n.; 
(φύ-σι-ς) φυσί-γναθο-ς Pausback, Φφυει-ά-ώὠ angestrengt blasen, 
keuchen, 8chnauben (Hom. nur Part. φυσιόωντας Il. 4, 227. 16, 
506); (übertr.) sich aufblasen, grossprahlen, φυσία-μα(τ) n. = 
φύσησις (Aesch. Eum. 53 D.); (φυσιύ-ω) φυσίω-σι-ς f. Aufgeblasen- 
heit (N. T.); (φυσιά-ζω) φυσια-σ-μό-ς m. = φύσησις; φυσο-ειδής. pv- 
σώδης blasen-artig, -fürmig. — φύς-κη f. Wurstblase, Blase, Schwiele, 
Demin. φυσκ-ίο-ν n., φύσκ-ων (ων-ος) m. Dickbauch, Schmeerbauch. 
— güc-ıyE (y-os) f. der blasenähnlich hohle Stengel der Zwiebel- 
gewächse, auch eine Art Knoblauch, φυσίγγ-η f. id., φυσιγγό-ο-μαι 
aufgebracht sein (wie die Kampfhähne, die man durch Knoblauch 
kampflustig machte). — φύς-αλο-ς m. eine Krötenart, ein giftiger 
Fisch (die sich aufblähen); qucaA-í-c (/ó-og) f. Blase, Blasinstru- 
ment, eine Pflanze mit blasenartiger Fruchthülle (Judenkirsche?). 

αρα. 
(spu + s[pu]) pu-s. — (St. *pus-a) püsü-la f., (Part. *pus-ta) 

pus-tü-la f. Blase, Bläschen; Blatter, Pustel®), (pusulä-re) pusula- 
tu-s mit Bl. versehen, (übertr.) ausgekocht, gereinigt, pusiulä-re 
Bl. bekommen, pustula-ti-ö(n) f. das Bl, Inchoat. pustule-sc-ere; 
pusul-, pustul-0su-s voll Bl. — (*fus-ta, *fus-tü-la) fis-tü-la f. 
das wodurch geblasen wird, daher jeder ausgehöhlte pfeifenähn- 
liche Körper = Röhre, Rohr-stengel, -pfeife, Hirtenpfeife, ein 
röhrenartiges Geschwür, Fistel, Pfrieme, eine Art Handmühle’); 
Demin. fistel-la f.; fistul-äri.s nach Art der Hirtenpfeife, auf die 
Fistel sich beziehend, Astulösu-s rohrfórmig, löcherig; (fstula-re) 
fistulä-tu-s mit Röhren versehen, fistula-ti-m röhrenartig, fistula-tor 
m. Hirtenflótenblüser, Astulatör-iu-s Flöten-; Inchoat. fistule-sc-ére 
rohrfórmig, löcherig werden. 

Bugge St. IV. 341; KZ. XIX. 442 f. — C. E. 499 f. 518. 692; C. V. 
l. 223. 20). — F. W. 626. — Fritzsche St. VI. 808. — Goebel KZ. XI. 
62. — Sch. W. und S. W. s. v. — 1) C. V. I. 316. 49). — Anders Misteli 
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KZ. XIX. 190: ποι-φυσ-]ει». — 9) Vgl. G. Meyer St. V. 116. — 8) C. V. 
[. 226. 4). IT. 328. — 4) C. V. 1. 324. το). — 5) C. V. I. 283. — 6) F. 
W. 626 (jedoch ibd. 126: pw wehen — pu-ía Part. Perf., put-tula?). — 
Anders Corssen B. 79. 460: pw foetere, pü-s Eiter; pwsula die kranke, 
schwärende, eiternde Stelle der Haut, also z. B. auch: Blatter, Roth- 
lauf. — 7) Anders Corssen KZ. ΠΠ. 262: bid epalten, — fid-tula, die 
Flöte als gespaltene. 

SPJU speien. — Skr. shthiv oder shthiv spucken, aus- 
speien (PW. VII. 449); lit. spjau-ti, Καὶ. pÜw-ti, pliv-a-ti, goth. 
speiv-an, ahd. spiw-an. 

επ]υ. 
(onjv, njv, xójv, nxjv) πτυ: πτύ-ω speien, spucken (Hom. nur 

Part. Pris. πτύ-οντα Il. 23. 697, Fut. πιύ-σω, Aor. Pass. ἐ-πτύ-σ-θη-ν, 
Perf. Pass. ἕ-πτυ-σ-μαι) 1); κατά-πτυ-σ-το-ς zum Anspeien, verah- 
scheuungswertk, πτύ-σι-ςῖ. das Sp., πτυ-σ-μό-ς m. id., πτύ-σ-μα(τ) n. das 
Ausgespuckte, Speichel; Demin. πτυ-άριο-ν n. — πτύ-αλο-ν, πτύ- 
ελο-ν n. = πτύσμα, πτυαλ-, πτυελ-ίζω viel spucken, zrzvo- , πτυελ-ισ- 
µό-ς m. das viele Sp.; zvv-a-c (ad-og) f. die Sp.; eine Schlangenart. — 
(πτυ-το Part., πτυ-τι-ζω. vgl πειρη-τί-ζω) πῦ-τί-ζω (Frequ.) häufig 
spucken (pytissare Ter. Heaut. 3. 1. 48), πύτι-σ-μα(τ) n. = πτύσμα 
Sp.) — (οπ]υ, onv, mov, St. ψυ-τ, ψυτ΄/ω) ψύτ-τω = πτύω 
ψύττει πτύει Hes.)*). — (πτυ) φθυ (W. aspirirt): ἐπι-φθύ-εδω 
(dor.) dazu ausspucken (ἐπιφθύξοισα Theokr. 2, 62. 7. 121) 3). — 
sie! (Labial ganz geschwunden). πτύσαι. Πάφιοι (Hes.)‘). 

spu (Verlust des 5). 
Spu-ére (Perf. spu-i) — πτύω, (Part. als Subst.) spü-tum 

n. = πτύσμα, Spü-lu-s (tüs) m. = πτύσις, (*spul-ali-s) sput-ali- 
c-iu-s = xerantvorog (Sis. ap. Cic. Br. 74. 260); Frequ. spü-ta-re 
— πυτίζω, spulà-tor (tör-is) m. Speier (Plaut. mil. 3. 1. 52), sputa- 
men, -men-tu-m n. — sputum. — Spü-ma f. Schaum), spum-eu-s, 
-idu-s schaumig, schäumend, spum-ösu-s voll Sch.; spumä-re schäu- 
men, spumä-tu-s (lus) m., -ti-o(n) f. das Sch., spuma-bundu-s schäu- 
mend; Inchoat. spume-sc-ére schüumend werden (Ov. Her. 2. 87). 
— (spü-mo, spü-mi-co, spu-mi-c) pü-me-x (-mi-c-is) m. Bimsstein 
(schaumartiges Gestein)®), pwmic-ews aus, von B., pumic-ösu-s 
bimssteinartig, porös; pumic-are mit B. glätten, pumica-tu-s ge- 
glättet, pumica-tor m. Glütter (σµήκτης Gloss. Cyr.) — (spt-tu, 
spi-tu) pY-tu-Y-ta (vgl. awri-, crini-, ‚melli-tu-s) f. zähe Feuchtig- 
keit, Schleim”), pituit-ösu-s voll Schl., pituü-äria (herba) f. eine 
Schleim abführende Pflanze (Plin.). 

B. Gl. 401a. — Corssen I. 118. II. 681. B. 167. N. 115. — C. E. 
286. 489. 663. — Ebel KZ. XIV. 39. — F. W. 415. 501; Spr. 888; KZ. 
XIX. 7?8f. — Miklosich Lex. 579. 760 s. v.: pljuti, péna. — Pott E. F. 
I. 266. II. 224. — Sch. W. s. v.: πτύω. — Corssen 1l. c.: „urspr. Wurzel- 
gestalt wohl sku“. — 1) C. E. 1. c. und C. V. I. 280. — Anders deuten 
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πτύω: 8) Bugge KZ. XX. 37: πτύω für φύω, Uebergang von sp in xr. 
b) Fick l. c.: exv-jo, mjv-jo, ατύ-ω. C) Grassmann KZ. XI. 11. 17. 43: 
σπΊυ, πυ, X10, Jin t übergegangen. d) Kuhn KZ. III. 325. IV. 3. 33 
und Walter KZ. XII. 409: in x:vo, spuo Wechsel von sp und st. — 
Leskien St. II. 98. 18) vermuthet St. πτυ-ς (vgl. C. V. I. 211). 
2) C. V. I. 815. 46): mit unbestimmtem oder unbekanntem Stammaus- 
laut. — 3) Vgl. Chalkiopulos St. V. 363 und Roscher St. Ib. 106. 2). — 
4) Vgl. Schmidt KZ. IX. 806. 367. — 5) F. W. l. c. und KZ. l. c.: W. 
spa schwellen; indogerm. spaina, eur op- spaima (Skr. phena, altpr. 
spoayno, ksl. pena) — Corssen l ο.: sku, spuma = ahd. scüm. 
(Dagegen Fick KZ. 1. c.: dass anl. sp im Latein. aus ursp urspr. sk erwachsen, 
greift man oft ohne Noth zu dieser verzweifelten Auskunft.) — C. E. 
499: unentschieden. — 6) Corssen I. 539. II. 207. — Pott E. F. II. 509. 
— Zur Form vgl. G. Meyer St. V. 55. — 7) Corssen B. 468. — C. E. 286: 
pitu-ita scheint auf einen mit metu-o, futu-o zu vergleichenden Verbal- 
stamm pitw für sputu zurückzugehen, wenn es nicht vielleicht entlehnt 
ist und einem verlorenen πτυιτη entepricht. Ders. pg. 280: p-i-tu-ita 
mit stützendem 1. — F. W. 125: 51 strotzen, schwellen: pitu-ita. — [Bugge 
KZ. XIX. 429, C. E. 286 und Klotz W. s. v. [dreimal] schreiben pituita 
statt pitwita. Klotz citirt selbst Hor. Sat. 2. 2. 76, ep. 1. 1. 108; da- 
selbst ist nun zu lesen: lenta feret pituita, und nisi cum pituita molesta est.] 

SMA streichen, reiben, wischen, schmieren, zer- 
fliessen. 

sma'). . 
-9, streichen, reiben, wischen, schmieren 

(att. contr. σμῇς» σμῆ, Inf. σμῆν, Fut. σµή-σω, Aor. ἔ-όμη-σα). --- 
(σµη-όκ-ω) εµή-χ-ω (ορ. und in sp. Prosa gebr. Nbf. von cuco) 
id. (Hom. nur ἔ-σμηχ-ε Od. 6. 226, δια-σμηχ-θ-είς Ar. Nub. 1237)?), 
ourfk-ro-g gestrichen u. 8. w., σµήκτ-ικό-ς zum Str. u. 8. w. geschickt, 
(σµηκ-τι) σμῆξι-ς f. das Streichen u. s. w., σµηήκ-τρ-{-ς ({δ-ος) f. (yr) 
Walkerde, Zeug damit zu reinigen, σμῆγ-μαίτ), σμῆ-μα(τ) n. das 
Streichen u. 8. w. — εμώ-χ-ώ reiben, streichen, prügeln (σμώξαι᾽ 
πατάξαι Lex.). 

sma-r?). 
cuup, μυρ (mit Vocalverdumpfung). — εμύρ- ι-ς f. Schmiergel 

(zum Abschleifen und Poliren gebraucht), σµιρ-έ-τη-ς λίθος Schmiergel- 
stein (LXX), σµυρί-ζω abreiben, poliren, σμύρισ-μαίτ) n. das Ab- 
geriebene, Demin. σμυρισμάτ-ιο-ν n. — (μύρ-να, ion. εμύρ-νη, 
μύῤ-ῥα, f. Myrrha, der balsamische Saft der arabischen Myrte, 
zum Einbalsamiren der Leichen gebraucht, ouveva-io-s von M., 
σµύρν-, μύῤῥ-ινο-ς id., όµμυρν-ίζω, -τἄζω mit M. anmachen, würzen, 
σμυρνο-ειδής myrrhenartig, σμυρν-ίο-ν, -εἶο-ν n. ein Kraut mit dem 
Geschmack der M. — μύρ-ο-ν n. wohlriechender Pflanzensaft, 
wohlr. Salbe oder Oel, Demin. uvo-Ldio-v, -apıo-v n.; ; μυρόω salben, 
μύρω- σις f. das S., µύρω-μα(τ) n. die Salbe; μυρό- ες gesalbt, 
µυρ-ηρό-ς zur S. geh., µυρώδης salbenartig; µυρ-ίζω == μυρόω, 
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µυρισ-τ-ικό-ς zum Salben geh., wugio-uo-s -πι. —- μµύρωσις, μύρισ- 
µα(τ) n. = µύρωμα, µνυρ-ί-ς ({δ-ος) f. Salbenbtüchse. — µύρ-το-ς 
m. Myrtenbaum^*), μύρ-το-ν n. Myrtenbeere, µυρτ-ί-ς ({δ-ος) f. Myrten- 
krone, uver-, µύρσ-, μύῤῥ-ινο-ς, µυρσ-έν-ιο-ς, -vo-; von M., µυρτ-, 
µυρσ-, uvdó-, uvo-[vy f. Myrten-zweig, -kranz5), uvgrw-, µυρσιν-, 
μυῤῥιν-ἵ-τη-ς (olvog) m. mit M.beeren abgezogener Wein; µυρτε-ών, 
µυρσ-, μυῤῥ-ιν-ὤν (ὦν-ος) m. Myrtenhain; µυρσινο-ειδής myrtenartig; 
µυρτ-ᾱ-ς (άδ-ος) f., µυρτ-{δ-ανο-ν n., eine myrtenähnl. Pflanze, Myrten- 
auswuchs. — (µυρ-ω) μῦρ-ο-μαι (poet.) in Thränen zerfliessen, 
weinen, jammern, klagen (das act. Imperf. μῦρο-ν nur Hes. Se. 
132)9); µυρ-ή-ει-ς λυπρός, θρηνώδης (Hes.). 

smar-d. 
(σμαλ-δ) µελ-δ. — µέλδ-ω schmelzen, erweichen (τήκω, εἴβω 

Lex.), ep. µέλδ-ο-μαι schmelzen, weich machen (nur λέβης κνίσην 
µελδόμενος Il. 21. 363, der das Fett ausschmilzt oder schmelzen 
lässt) ?). 

sma'). . 
ma — miü-eüla f. Fleck (das Ding, das schmierig macht), 

Schandfleck, Makel®), Macula róm. Bein.?), maculösu-s voll von 
Fl, befleckt, besudelt, entehrt; macula-re beflecken, besudeln, ent- 
ehren, maculàa-ti-o(n) f. Befleckung. 

sma-r?) 
mür (mit Vocalverdumpfung). — (*mür-o, *mürt-co, müri-c) 

müre-x (müri-c-is) m. rother Schneckensaft, Purpur-farbe, -schnecke, 
-muschel, Demin. muric-4-lu-s m. kleine Purpurschnecke, muric-eu-s, 
-ü-lu-s purpurschnecken-artig, -fürmig, Adv. mwuric-a-ti-m (id.). 

Lehnwort: myr-tu-s (i, u-s) f. = uügro-s, myr-ium ne = 
µύρτο-νο myri-eu-s, -ἄρ-θι-δ, -MU-S = µύρτινος» myrte-bu-m n. Myrten- 
gebüsch, myrtu-ösu-s myrtenähnlich. 

Corssen I. 548 f. B. 430. — C. E. 243. 320. 681. 692. 700. — F. 
W. 415 f. 1080; F. Spr. 116. 388 £.; KZ. XX. 865 f. — Hehn pg. 191 ff. 
514. — 1) F. W. 1. c.: „sma ausser in σµάω nicht nachzuweisen". [Doch 
wohl in ma-ctla, nach Corssen 1. c.] — 2) C. V. I. 288: „verstecktes 
ex' (vgl. C. E. l. c). — Fick l. c.: europ. sma-k, slavodeutsch: smuk 
gleiten, schmiegen, schlüpfen (vgl. lit. smuk-ti gleiten, ksl. smyk-at$ se 
id., smyk-& Saite, über die der Bogen ,,gleitet", altnd. smugum, smoginu 
kriechen, mhd. smiegen u.s. w.) — Roscher St. Ib. 122: * determina- 
tivum. — Walter KZ. XII. 875: Erweiterung der W. durch das Element 
gh. — Brugman St. IV. 149. 67): σμῇς = ouaf-sıs. — 8) F. W. |. c. 
vergleicht: got. smair-thra Fett, altnd. smjór Butter, ahd. eméro, mhd. 
smér Fett, Schmeer, lit. smar-sa-8 Fett. — 4) Hehn |. c.: ,uvQrog orien- 
lalisch, In der ältesten Zeit wurden die Sträucher, deren Blätter und 
ausschwitzendes Harz zu Wohlgeruch dienten, nicht genau unterschieden. 
Myrte das Symbol der Vereinigung und des Glückes“. — 5) Vgl. Brugman 
St. IV. 116. — 6) C. V. I. 806. 8. — 7) Anders B. Gl. 289b: mard 
conterere, praefizo s, quod ad praepos. sam referri polest. — 8) Anders: 
a) Ascoli: — Skr. ma-tra (siehe KZ. XVII. 160 £., wozu Schweizer-Sidler: 
„blosse, allerdings kaum erweisbare Vermuthung*). b) B. Gl. 291a: 
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malá sordes, lutum; fortasse macula e malicula. c) F. Spr. 108. 351: 
mak malmen, kneten. — 9) Angermann St. V. 380: „wohl Muttermal“. 

1) SMAK, SMIK klein, gering sein (europäisch). 
εµικ-ρό-ς ion. altatt. (Hom. nur IL 17. 757. h. Ven. 116, 

Trag., bei Plato vorherrschend), µικ-ρό-ς (Hom. 5mal), klein, klein- 
lich, wenig, kurz!); σµικρό-, µεκρό-τη-ς (τητ-ος) f. Kleinheit u. s. w.; 
owxg-Ivy-s m. ein kleinlich Geiziger, Filz, Knicker N ame des Geiz- 
halses in der neuen griech. Komödie), σμικρ-» μικρ-ύνω klein machen, 
verkleinern. — (jux-Fo) µικ-κό-ς dor. = wxgög, Demin. µικκ-ύλο-ς - 
(Mosch. 1. 13), µίκ-α-ς (st. ulxx-a-c?) µικρολόγος (Hes.); Mixx-o-s, 
Míxx-a, ἸΜήκκ-αλο-ς, Mixx-vlo-s, Μίκκ-ων, Μικκ-ίων WE WERK-I- 
ζόμενο- -$ hiess der dreijährige Knabe in Sparta; uic μικκός, 
µικρός (Gramm.), Demin. uíxv-9-og, µικύθ-ινο-ς (τὸ μικρὸν καὶ νή- 
πιον Hes.). 

mäc. — (macro) mäc-ör (ra, ru-m) mager, schmächtig, ge- 
ring, Demin. macel-lu-s ziemlich mager u. B. W., mácri-ta-s, -tüd-o 
($n-is) f. Magerkeit u. s. w.; macre-sc-ére (macr-ui) mager werden, ab- 
magern; (*macia) maciä-re mager machen (διακναίω Gloss. Philox.), 
Med. abnehmen, kleiner werden, macie-s f. = macrilas; mac-ere 
mager sein (Plaut. Aul 3. 6. 28); mace-scére == macrescere; 
mäc-or (ör-is) m. = macies; (*macu-s, *maci-lu-s) mäci-I-entu-s = 
macer. — MIC-a [oder zu mak zermalmen, kneten, pag. 688?] 
f. Geringes = Körnchen, Bisschen, Krümchen?), Demin. mici-la 
f., mici-du-s gering, wenig (Agrimens.), mic-üriu-s zum K. u. s. w. 
geh. (homo frugi et micarius Krümchensammler Petr. 73). 

e 
Corssen I. 600. — F. W. 415. 502; F. Spr. 115. 388. — Walter 

KZ. ΧΙ. 386. — F. W. Ll c.: „das primüre Stammverb ist nirgends er- 
halten, das angesetzte smak daher blosse Fiction, die keinen Werth 
beansprucht“. Ders. vergleicht: ahd. smah-:, mhd. smaehe (klein, gering, 
niedrig, schmählich), ahd. smah-en, mhd. smähen (klein u. s. w. sein) 
u. 8. w., nhd. schmach, schmachten, schmáchtig. — Vgl. C. E. 682. — 
1) Anders: a) Benfey KZ. VII. 53: μι ago, µι-καρο, µι-κρο (x zum Suffix). 
b) Sch. W. a. v.: wahrsch. mit σµαω, σµήχω, W. cut, zusammenhüngend, 
also eig. ,zerschabt". c) Tobler KZ. IX. 268: W. mi, min; c kann 
ebenso Toicht vorgetreten als abgefallen sein. — 2) Vgl. Pott KZ. VI. 
280. — 3) Corssen und Fick l. c. Ebenso Klotz W. s. v.: stammverwandt 
mit ιχκός = μικρός. — J. Schmidt Vocal. 1871 erklärt den langen 
pes Vocal + Nasal. Dazu Delbrück KZ. XXI. 88: „Zweifel bleiben 

bei mica, praeda". 

2) SMAK, SMUK schwelen, schmauchen, quälen (euro- 
psisch). 

εμύχ-ω (poet.) verschwelen, langsam verbrennen lassen, quälen 
(Hom. nur σμύχ-οι-το Il. 22. 411 und Aor. κατά τε σμῦξαι ibd. 9. 
653). — cuuy-epö-c (Ap. Rh. und sp. Dicht.), ἔπι-σμυγτερό-ς elend, 
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mühselig, jámmerlich, schmählich, heillos (ἀχλύς Hes. Sc. 264, 
αἶσα Ap. Rh. 4..1065, Hom. nur Adv. ἔπι-σμυγ-ερῶς, Od. 3. 195 
ἐπ. ἀπέτισεν, Od. 4. 672 ἐπ. ναυτίλλεται). 

F. W. 416; F. Spr. 116. 389. — Düntzer KZ. XII. 14. — Fick 1. c. 
vergleicht: lit. smaug-ti würgen, sticken, lett. smak-t dämpfen, ersticken, 
böhm. smah-nouti, poln. smaz-yé rósten, engl. smoke, ahd. schmauchen; 
W. smug. — Dazu vgl. noch Miklosich Lex. pg. 863: Κε]. smag-Iü (fuscus), 
serb. smag-nuti (obfuscari, cupere), russ. smag-a (sitis, fuligo), poln. 
smag-aé, -nac (scutica ferire), oserb. smaha (Bräune), lit. smoge (ictus). 
— G. Meyer KZ. XXII. 17: die Zusammensetzung mit ἐπί steigernd, 

SMAR 1) merken, gedenken; 2) zudenken = zuthei- 
len, Antheil erhalten. — Skr. smar 1) sich erinnern, mit 
Wehmuth sich erinnern, sich sehnen, 2) gedenken = überliefern, 
3) lehren, behaupten; caus. erinnern, gedenken lassen, mahnen 
(PW. VII. 1383). 

1) Merken, gedenken. 
smar. - 

uap. — (St. mar-lu, mar-tar, µαρ-τυ, µαρ-ταρ; dann a zu v 
verdumpft, vgl. da-tor, da-türu-s) μάρ-τῦ-ς, μάρ-τῦ-ρ (Bol), µάρ-. 
τῦρ-ο-ς (ep.) m. der Gedenkende — Zeuge; im N. T. bes. von 
den Aposteln und Jüngern des Herrn, auch: Blutzeuge, Märtyrer 
(Gen. µάρτυρ-ος u. s. w., Dat. Pl. µάρτυ-σι, µάρτυρ-οιν Hipp. tr. 
51. 1, Acc. Sg. µάρτυρ-α, auch µάρτυ-ν Plut. Phoc. 10); uegrvo-£-o 
Zeuge sein, bezeugen (Fut. µαρτυρή-σω, Aor. ἐ-μαρτύρη-σα, Perf. 
µε-μαρτύρη-κα, Aor. Pass. ἐ-μαρτυρή-θη-ν); μαρτύρη-μαί(τ) n. Zeug- 
niss (Eur. Suppl. 1203); (μαρτῦρ-ο-μαι) μαρτύρο-μαι für sich als 
Zeugen anrufen, zu Zeugen machen, mit Nachdruck erklären, be- 
haupten (Aor. ἐ-μαρτυρ-ά-μην Plato)?); μαρτύρ-ία, ion. -ίη (Od. 11. 
325) f., µαρτύρ-ιο-ν n., Zeugniss (-ı0-v Aufbewahrungsort der Re- 
liquien eines Märtyrers, Eccl), µαρτυρ-ικό-ς das Zeugniss, die 
Märtyrer betreffend. — (μερ-μαρ-]ω) µερ-μαίρω (Lex.) sorgen; µέρ- 
unp-a f. (poet.) Sorge, Kummer, µερμηρ-ίζω sorgen, unruhig sein, 
erwägen, (trans.) ersinnen, ausdenken, beschliessen (nur bei Hom., 
Aor. stets ohne Augm. µερμήριξα, wie auch das Imperf.; sonst hat 
das Wort nur Luc. bis accus. 2)°); usoumouxol" πειραταί Hes. 

µερ. — µέρ-ι-μνα (vgl. µἐδ-ι-µνο-ς pag. 651) f. Sorge, Kum- 
mer*), µεριμνά-ω sorgen, sich kümmern, nachdenken, µεριμνη-τ-ικό-ς 
bekümmert, µεριμνη-τή-ς m., µεριμνή-τρ-ια f. der, die Sorgende u. s. w., 
µερίµνη-μα(τ) n. = u£oiuve, µεριμνηματ-ικό-ς die S. betreffend. — 
µέρ-μερ-ο-ς (μέρμερα ἔργα" φροντίδος ἄξια Hes.)?) sorgenvoll, mühe- 
voll, mühselig, schwierig; (von Personen) mürrisch, grümlich [vgl. 
difficilis], anschlagreich ; µερµέρ-ιο-ς (spät. Dicht.) id.; πολυμέρμερον᾿ 
πολυμέριμνον Hes.; ἸΜέρμερο-ς m. ein Myser, getódtet von Anti- 
lochos (Il.14. 512), Mtouso-(óg-c Sohn des M., Ilos (Od. 1. 259). 

Vanié6ek, etym. Wörterbuch. 76 
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smal. | 
μελ. — µέλ-ειν, poet. µέλ-ε-σθαι, sorglich denken, sich küm- 

mern, Gegenstand der Sorge sein, am Herzen liegen (St. µελ: 
Perf. ep. µέ-μηλ-α, -ε mit Präsensbed., Part. µε-μηλ-ῶς, Pind. µε- 
µαλ-ώς, sorgend, beflissen, Plusqu. µε-μήλ-ει stets ohne Augm., 
Perf. Med. Fue-wA-s-zar, µέ-μβλ-ε-ται Yl. 19. 343, Plusqu. μέ-μβλ-ε-το 
Il. 21. 516. Od. 22. 12; St. µελε: Fut. µελή-σω, -ομαι, Perf. µε- 
µέλήη-και Aor. Pass. ἔ-μελή-θη-ν, Verbaladj. µελη-τ-ἐο-ν) 5); redupl. 
Prüs. (µε-μελ-, µε-μλ-, µε-μβλ-) Bé-BA-ew, -εσθαι' µέλειν, φροντίζειν 
(Gloss.)?). — µελ-ε: µελέ-τη f. Sorge, Fürsorge, Pflege, sorg- 
fältige Betreibung, Uebung?), µελετά-ω sorgen u. s. w.?), Verbaladj. 
µελετη-τ-έο-ν; µελετη-τ-ικό-ς zum 8. u. 8. w. geneigt, µελέτη-σι-ς f. 
das Ueben, µελέτη-μα(τ) n. Uebung, Pl. Studien; µελετη-ρό-ς sich 
gern übend; µελετη-τήζ-ιο-ν n. Uebungsort; µελέ-τωρ (τορ-ος) m. 
Sorger, Fürsorger (Soph. El. 846), µελε-τ-ών (ῶν-ος) = µελετη- 
τήριον (E. M); (uelejn, -Ojm) µελέ-δη f. = µελέτη (Hippokr.) ^), 
(μελεδά-ω) µελέδη-μα(τ) n. Sorge, Besorgniss, µελεδή-μων (μον-ος) 
sorgend, besorgend; µελε-δών (δῶν-ος) f.  µελέδη (μελεδῶνες' 
φροντίδες. ὁ μελεδών ' φροντιστής, ἐπίτροπος Hes.), µελεδών-η f. = 
µελέδη (Od. 19. 517), µελεδων-ό-ς, -εύ-ς m. Besorger, Wächter 
(φύλαξ Hes.), µελε-δαίνω sorgen, sich kümmern); (μελέ-ω) µέλη- 
σι-ς f. = µελέδη (Eccl), µελη-σ-μό-ς m. id., µέλη-μα(τ) n. Gegen- 
stand der Fürsorge, µελη-δών (δόν-ος) f. = µελεδών; µελησί-μβροτο-ς 
von den Sterblichen gepflegt, geachtet (ἀστέων ῥίζαν µελησίμβροτον 
Pind. P. 4. 15). — Μελέ-αγρο-ς m. Jagdbesorger, dem die Jagd 
(ἄγρα) am Herzen liegt (μµέλει), Sohn des Οὐνεύς (Winzer)!?); 
µελεαγρ-ί-ς ({δ-ος) f. das afrikanische Perlhuhn (die Schwestern des 
Meleagros wurden in Perlhühner verwandelt, vgl. Ov. Met. 8. 354), 
eig. der mit Perlen oder Thränen (tiber Meleager's Tod) besäete 
γορο1 13). — ἐπι-μελέ-ο-μαι (Eur., att. Prosa), ἐπι-μέλ-ο-μαι (Her., 
Thuk. 6. 54 und öfter Xen.) obsorgen, besorgen, verwalten (Aor. 
ἐπ-ε-μελή-θη-ν, Fut. ἐπι-μελή-σο-μαι, selten -μελη-θή-όομαι, Perf. 
ἔπι-με-μέλη-μαι) 13); ἔπιμελη-τή-ς m. Besorger, Verwalter, Fem. ἔπι- 
µελή-τρ-ια (κοµέστρια Hes.), ἐἔπιμελη-τ-ικό-ς zum Sorgen, Pflegen 
geschickt, ἐπιμέλη-μα(τ) n. Besorgung, Geschäft, Studium; ἐἔπι- 
µελ-ής sorgend, besorgt, Pass. wofür man sorgt, was am Herzen 
liegt, ἐπιμέλε[σ]-ια f. Sorge, Sorgfalt, wissensch. Beschäftigung, 
Besorgung, Leitung, Regierung. 

(uso) μέλ-λω sich bedenken — zögern, zaudern; gedenken 
— im Begriffe sein zu thun, zu erleiden; sollen, müssen (Hom. 
Hes. Pind. Trag. nur Präs. Imperf.; Imperf. ἔ-μελλ-ο-ν, und seit 
Hesiod auch ᾖ-μελλ-ο-ν. Iterat. µέλλ-ε-σχ-ο-ν Theokr. 25. 240; St. 
μελλε mit erstarrtem AA erst in att. Prosa: Fut. µελλή-σω, bei Plato 
nur Ep. 7. 8266, Aor. ἐ-, ἠ-μέλλη-σα auch schon Theogn. 259)!5); 
Verbaladj. µελλη-τ-έο-ν; µελλη-τ-ικό-ς zum Zögern u. 8. w. geneigt, 
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µελλη-τή-ς m. der Zögernde, Zauderer, µέλλη-σι-ς f., µέλλη-μα(τ) π., 
µελλη-σ-μό-ς m. Zögern, Zaudern, Aufschub; µελλήη-τι-ά-ω Lust haben 
zu zögern u. 8. w.; μελλ-ώ (-οὔς) f. = µέλλησις (Aesch. Ag. 1356 D.). 
— βέλλειν µέλλειν (Hes.). 

2) Zudenken = zutheilen, Antheil erhalten. 
smar. 

μαρ. (St. ἆ-σμαρ-το, ἆ-μαρ-τον ἆ-μβρο-το nicht theilhaft] 
(ἀ-σμαρτ) ἁ-μαρτ-άν-ω untheilhaft werden, fehlen, verfehlen, (übertr.) 
verfehlen, abirren, abschweifen, (absol.) sich irren, fehlen, sün- 
digen; abirren von dem, was man hat == verlustig gehen, ver- 
lieren!®) (Aor. ἤ-μαρτ-ο-ν, ep. auch ἤ-μβρο-τ-ο-ν, vgl. außooreiv' 
ἁἀμαρτεῖν καὶ κρύπτειν Hes.; St. ἁμαρτε: Fut. ἁμαρτή-σο-μαι, N. T. 
-0@, Perf. ἡμάρτη-κα) 1); ἁμαρτη-τ-ικό-ς zum Fehlen geneigt; ἁμάρτη- 
µα(τ) n. Fehler, Irrthum, Vergehen, Sünde; ἁμαρτ-ία f., ἁμάρτ-ιο-ν - 
n. (Aesch. Ag. 537 D.), ἁμαρτ-ά-ς (άδ-ος) f., ἁμαρτ-ωλή f. 14. 18), 
ἁμαρτωλ-ό-ς sündhaft (LXX, N. T.), ἁμαρτωλ-ία f. Stindhaftigkeit 
(Hippokr.); ἁμαρτο-επής in den Worten fehlend, verkehrt redend 
(Π. 13. 824), Ggs. ἆφ-αμαρτο-επής (Il. 8. 215). — ἀ-βρο-τά-ζω 
(u = B) verfehlen (nur 1. Pl. Conj. Aor. µήπως ἀβροτάξομεν ἀἆλλη- 
Aoliv damit wir einander nicht verfehlen Il. 10. 66) 19), ἁβρόταξι-ς 
f. das Fehlen (Lex.), άβροτ-ίνη f. id. (Hes.); ἁβροτ-ήμων fehlend (Lex.). 

µερ. — (µερ-Ίο-μαι) µείρο-μαι sich zutheilen lassen, zum An- 
theil erhalten (vom Pris. bei Hom. nur Imperat. µείρεο nimm dir als 
Antheil Il. 9. 616 [der Vers wahrsch. unecht]; Perf. Zu-uoo-«, Hom. 
und Hes. nur 3. Sg. -e, Perf. Pass. εἴ-μαρ-μαι, in der 3. Sg. e- 
µαρ-ται und 3. Sg. Plusqu. εἴ-μαρ-το es ist, es war durch's Loos 
zugetheilt oder durch’s Schicksal bestimmt; Part. εἰ-μαρ-μένο-ς, N 
εἰμαρμένην erg. μοῖρα, Geschick, Schicksal, Verhängniss; lakon. 
ἐ-μρα-μένα — ἐ-μβρα-μένα; vgl. ἐμβραμένη” εἱμαρμένη. ἐμβραμένον᾿ 
εμαρμένον. βεβραμένων  εἰμαρμένων. ἔμβραται' εἵμαρται Hes.; Ver- 
baladj. εἴ-μαρ-τὸ-ς χθόνος Plut. Alex. 30; späte Dichter: Aor. ἔμ- 
µορ-ο-ν» Perf. µέ-μορ-μαι, µε-μόρ-η-μαι, auch Plut. Mor. 39 τὸ µε- 
μορμένον) 0). —  pép-oc n. Antheil, Loos, Geschick; Theil, Ab- 
theilung, Klasse, Kaste; bestimmte Zeit oder Reihe (ἐν μέρει nach 
der Reihe, abwechselnd), µερ-ικό-ς zum Th. geh., theilweis, ge- 
sondert; µερ-ί-ς ({δ-ος) f. = µέρος, (µεριδ-ω) µερίζω theilen, ver- 
theilen, Med. sich als Theil nehmen (Fut. μεριῶ, Aor. ἐ-μέρι-σα, 
Perf. µε-μέρισ-μαι); µερισ-τό-ς getheilt, theilbar, µεριστ-ικό-ς zum 
Theilen geh., geschickt, µερισ-τή-ς m. Theiler (N. T.), fem. µερίσ- 
τρ-ια (Schol), µερισ-μό-ς m. das Theilen, µέρισ-μα(τ) n. das Ge- 
theilte, der Theil; uso-i-rm-g m. Theilnehmer, µεριτ-εύ-ο-μαι unter 
sich theilen (LXX); µερό-ει-ς —= µεριστικός (Hes.) — (ἆ-μερω) 
ἀ-μείρω (Pind. P. 6. 27), (ἀ-μερ-δίω) ἀ-μέρ-δω, untheilhaft machen, 
des Antheils berauben, Pass. verlustig gehen, einbüssen (Aor. 
ᾖ-μερ-σα, ἄ-μερ-όα, Aor. Pass. ἆ-μέρ-θη-ν) 11). — Πρό-μερο-ς m. 

16* 
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: Diener des Königs Archelaos [µερο-ς : µερ-ες wie Ilargo-nAo-s, Ἴφι- 
κλο-ς statt -κλῆς] 3). 

(uag-x, µρα-π) βρα-β (zutheilen) — βραβ-εύ-ς πι. Schieds- 
richter, Kampfrichter, Lenker Σ9), βραβεύ-ω Kampfspiele anordnen, 
entscheiden, βραβευ-τή-ς m. —= βραβεύς, βραβε(«)-ία f. Kampf- 
richteramt, Entscheidung, foaefs(.)-io- n. Kampfpreis. 

Hop. — µόρ-ο-ς m. Loos, Geschick, bes. trauriges Loos, Ver- 
derben, Tod**), µόρ-ιο-ϱ, µόρ-ιµο-ς (Il 20. 302), (µορ-τι-μο) µόρ- 
σι-μο-ς vom Schicksal verhängt, bestimmt, faíalis*9); (xare-, xer-) 
x&u-uogo-; eig. in das Verderben hinab = dem Verderben ver- 
fallen, unglücklich (nur von Odysseus, Od. 2, 351. 5, 160. 339. 
11, 216. 20, 33) 39); ὠκύ-μορο-ς (Superl ὤκυ-μορῶ-τατο-ς) [nur 
Hom. und sp. Dicht.] schnellen Geschickes — (passiv) schnell oder 
früh hinsterbend, (activ) schnell tódtend. — µόρ-α f. Abtheilung, 
bes. Heeresabth. (eine der 6 Abth. des spartan. Heeres), µορά-ζω 
zugetheilt erhalten (nur µε-μόρακ-ται Plat. Tim. Lokr. 95a) — 
(µορ-ια) μοῖρα f. Theil, Antheil, das Gebürende; bes. das von einer 
höheren Macht Zugetheilte d. h. Geschick, Loos, Verhängniss; Rang, 
Stelle, Platz?’); Μοῖρα die Schicksalsgöttin, auch Unglücks-, Todes- 
göttin; µοιρᾶ-ω vertheilen (µερίσαι 7 διελεῖν Hes.); μοίρᾶ-σι- f. 
Vertheilung, µοιρα-ἴο- das Schicksal bestimmend, vom Sch. be- 
stimmt, µοιρ-εκό-ς theilweis, µοιρ-ίδιο-ς = µόριος. — µόρ-ιο-ν n. 
Theilchen, Stückchen (grammat.: Particel). — µορ-τή f. Theil, An- 
theil, bes. des colonus partiarius am Landesertrage (gewöhnl. 1/9). 
— (pog, daraus durch Verhärtung des 5) Μόργ-ητ-ες (wohl vom 
zugetheilten Feldmaass), gründeten die Stadt Murg-ant-ia oder 
Morg-ent-ia in Samnium (jetzt Baselice), in Sicilien (jetzt Mandri 
Bianchi), davon Murgent-inu-m vinum (Cato r. r. ϐ) 19). 

smal. 
poA fehlgebüren (vgl. lit. militi, bóhm. myl-iti verfehlen)?9). 

— ᾱ- (proth.) µολ, d-uAo, a-ul: ἀ-μβλ-ί-εκ-ω, ἀμβλ-ι-σκ-άν-ω (Poll. 
3. 49), ἀμβλώ-εκ-ω (Suid.), fehlgebären, abortiren; ἄμβλω-σι-ς f., 
ἄμβλω-μα(τ) n., ἆμβλω-σ-μό-ς m. Fehlgeburt, αἀμβλώσι-μο-ς zur F. 
geh. — µυλ (Vocalverdumpfung): μύλ-η f. Abortus, Missgeburt 
(Med.). 

1) Merken, gedenken. 
smar. 

mar. — (mar-ön umbr. Magistratsname = curalor, mar-on- 
à-lu = curatura) Mar-ö(n) Familienname des Vergilius, (Maron-lo) 
Marul-lu-s, -la, Marull-iu-s9?). 

mor. — möÖr-a f. Bedenken, Verzögerung, Verzug (vgl. 
µέλλω pag. 1202), (übertr.) Zeitraum®!), mor-ar (aci-s) säumend, 
verzögernd; morä-ri zögern, zaudern, verziehen, hemmen, mora- 
ti-0(n) f. = mora, morä-tor m. Verzögerer, (milit.) Nachzügler, 
Marodeur, Lückenbüsser, morätör-iu-s = morax (Dig.), morä- 
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meniu-m n. = mora (App.); ré-móra f. == mora, (concret) Hinder- 
niss; re-mor-es (aves in auspicio dicuntur, quae acturum aliquid 
remorari compellunt, Fest. p. 276. 11). — mö-mör-ia f. Gedächt- 
niss (memoria est, per quam animus repetit illa, quae fuerunt, Cic. 
inv. 2. 70. 160), Erinnerung, Andenken; (übertr.) Zeit der Erin- 
nerung, geschichtl. Nachricht, Denkschrift, Memoire (spätlat. Grab- 
denkmal)°®), Demin. memorió-la f., memoriäli-s zum Andenken 
u. 8. w. geh., memori-0su-s mit gutem Gedüchtniss begabt; (*memor-u-s) 
memor-i-s altl. (Prise. p. 772), memor eingedenk (Adv. memore 
Pomp. ap. Non. p. 514. 23), memori-ter aus dem Ged., auswendig; 
Ggs. im-memor (Nom. Sg. im-memori-s Caecil., Neue IL 10) 59): 
mémórà-re in's Gedächtniss bringen, erwähnen, erzählen, memora- 
tu-s denkwürdig, bekannt, memora-ndu-s erwühnenswerth, berühmt; 
memorü-tu-s (fs) m., -ti-ö(n) f£. Erwähnung, Erzählung, memorä- 
t-ivu-s zur Erwähnung dienlich, memora-tor m., -triz f. Erwähner (in), 
memorä-bili-s = memora-tus, -ndus, memorä-cklum n. Denk- 
mal (App.). 

2) Zudenken = zutheilen, Antheil erhalten. 
Smar. 

mer. — mör-öre, -öri (Perf. mér-ui) als Antheil erhalten, 
verdienen, sich verdienen, (milit.) um Sold dienen, Kriegsdienste 
thun; Part. mere-ns der etwas verdient, würdig, schuldig, mers- 
tu-s der sich verdient gemacht hat, verdient, meri-iu-m n. Verdienst, 
Lohn, Werth, (im schlimmen Sinne) Schuld, Verschulden (merito 
nach Verdienst, mit Recht); meri-lor-iws zum Erwerb, Verdienst 
geh.; Intens. meri-täre; mere-nda (ἄριστον δειλινόν Gloss. Lab., 
vgl. praebenda) f. Vesper-, Abendbrod?*, Merenda röm. Name 
(Liv. 3. 35), merend-ariu-s der das V. erhält, merendä-re vespern; 
mere-iriz (tric-is) f. Lohndirne, Freudenmädchen, Demin. meretric-ü-la 
f., meretriciu-s buhlerisch, meretric-äri buhlen, huren. — (*mer- 
cu-s verdienend, bes. durch Handel) mercä-ri handeln, Handel 
treiben**) (mercarier Hor. sat. 2. 3. 24, mercassitur Grut. inscr. 
512. 20), mercä-tu-s (tü-s) m. Handel, (übertr.) Handelsplatz, 
Markt, mercä-ti-ö(n) f. das Handeln, merca-tor m. Handelsmann, 
Käufer, mercator-iu-s kaufmännisch, merca-tura f. Handel, (tibertr.) 
Waare, merca-bili-s käuflich; (St. mer-ci) mer-x (Nom. mer-ce-s 
Sal. ap. Char. p. 27, Neue I. 141) f. Waare (als verdienende)°®), 
merci-mön-iu-m n. id. merc-üli-s käuflich; Merc-ür-iu-s (vgl. Vet- 
ür-iu-s pg. 873) Sohn des Jupiter und der Maja, urspr. Gott des 
Handels und Gewinnes (darum mit Hermes identificirt), bes. von 
den Kaufleuten verehrt, die sein Fest am 15. Mai feierten?”), 
Mercuri-ali-s zum M. geh.; (*merc-&-re Waare sein, St. *merce-da, 
mercé-d) mereó-s (ed-is) f. (das zur Waare Gehórige und da 
Geld der Stellvertreter und Werthmesser der Waare ist = zum 
Gelde gehörig) Lohn, Sold, (übertr.) Preis, Kosten, Zins, Ein- 
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künfte, Pacht, Demin. merced-4 la f.; (*merced-no) mercen-n-àriu-s 
um Lohn gedungen, besoldet, bezahlt, Subst. m. Miethling, Tag- 
lóhner, Lohndiener??); »merced-on-iws zum Lohnauszahlen geh., 
Subst. m. Lohnauszahler; mercedi-tuu-m (mercenarium, quod mercede 
se tueatur, Paul. D. p. 124) 5"). 

smal. 
mal, mol. — mul-ta f. das zu Theil Erhaltene d. i. Strafsatz, 

in älterer Zeit von Rindern und Schafen erhoben, Geldstrafsätze 
erst durch die lex Aternia eingeführt '"); multa-re mit Strafe be- 
legen; molta-(i-cu-s (altl., vgl. moltati-co-d, t. Picen. C. 181), mulia- 
lic-u-s, -iu-s zur St. geh., mwulla-ti-o(n) f. Bestrafung. 

mola (uterina) f. = μύλη pag. 1204; molü-cru-m n. id. 3). 

Benary KZ. IV. 46 ff. — Benfey griech. Wzll. If. 39. — B Gl. 434 f. 
— Corssen I. 507 f. B. 481. — C. E. 109. 831 f. 679; de nom. gr. form. 
pg. 33. -- Ebel KZ. V. 417 Anm. — F. W. 217. 502. 1082. — Fritzsche 
St. VI. 293. — Kuhn KZ. Π. 265. — M. Müller Vorl. II. 363. — Pott 
E. F. I. 225. — Rödiger KZ. XVl. 812 f£. — Siegismund St. V. 171. 82). 
174. 98). — Walter KZ. XII. 383 Anm. — 1) Vgl. noch: C. E. 706. 
G. Meyer St. V. 88. Renner St. Ia. 284. Schweizer-Sidler KZ. III. 384. 
Sch. W. s. v. — 9) C. V. I. 367. 374. 386. 12). — 3) C. V. I. 841**). 
ll. 272. — 4) Vgl. noch Pape und Sch. W. s. v. — 5) C. V. II. 137. — 
6) C. V. I. 207. 382. 90). — Sch. W. s. v. zweifelnd: mit μέριμνα ver- 
wandt? -- Tobler KZ. IX. 261. 1): celt. gwell, lat. bellus, velle, Bei- 
τίων, μέλ-ει oder uaia? — 7) Vgl. Roscher St. III. 135 f. — 8) Zum 
Suffix vgl. Benfey KZ. II. 282. — 9) C. V. I. 886: begrifflich mit medi- 
tar$ zu vergleichen. — 10) Vgl. Clemm St. III. 327. — 11) Vgl.: Benfey 
KZ. II. 231. C. V. I. 864. G. Meyer St. V. 88. — 12) Pott KZ. VI. 
129. VIII. 342. — 13) Hehn p. 313ff. — 14) C. V. I. 382. 20). — 
16) C. V. T. 111. 301. 9). 383. 20). 21). — C. E. 882: in 7- eine Spur 
des einstigen volleren Anlauts möglıcherweise erhalten. Beistimmend 
Brugman St. IV. 166. — µέλλω stellen zur W. man denken: B. Gl. 
285a (fortasse µέλλω e utvjo) L. Meyer vgl. Gramm. I. pg. 64f. M. 
Müller Vorl. I. 881. (Dagegen Walter KZ. l. c.) — 16) Vgl. C. E. 679 
und Buttm. Lex. I. pg. 187. — Dagegen Benary KZ. l. c. und Christ 
p. 109: ἆ-σμαρ = nicht gedenken. — Metathesis der Aspiration nehmen 
an: Benary l. ο. Ebel KZ. V. 66f. Kuhn KZ. ΧΙ. 399f. — 17) C. V. 
I. 288. 260. 259. 14). 388. II. 14. — 18) Zum Suffix vgl. Düntzer KZ. 
XII. 6. — 19) Vgl. noch C. V. 1. 10. 260. 271f. — 90) C. V. 1. 806. 7). 
389. IT. 18. 69). 130 f. 189. 220. 359. — Brugman St. IV. 102 mit Pott: 
µέ-μαρ-ται wie ellnpa aus *le-Anpa, "{λληφα. Ebenso Curtius Schulgr. 
8. 274 D: ἔμ-μορα statt µε-μορ-α. -- 21) C. E. 634. (Vgl. auch Sch. W. 
s. v. und Lob. Path. El I. pg. 81 Ε). — 22) Fick KZ. XXII. 284. — 
28) C. E. 529: ,blosse Vermuthung". — Sonst wurde Nichts über das 
Wort gefunden. — 24) F. W. 148 schwankend: mar sterben, falls es 
von µορος Geschick zu trennen ist. — 25) Vgl. Sonne KZ. X. 106. — 
26) Ameis-Hentze ad Od. 2. 851. — Sch. W. (nach Apoll. E. M.) „am 
wahrscheinlichsten = πακόµορος".. — 27) Vgl. Grassmann KZ. XI. 98. Zu 
Μοῖρα bes.: Nügelsb. hom. Theol. pg. 118 ff. Hartung Rel. d. Gr. II. 
pg. 166. — 28) Hehn pg. 496. — 29) Fick KZ. XX. 169f. — Zweifel- 
haft C. V. I. 278. 4. (Vgl. noch ibd. 259. 20.) — Ganz anders Sch. W. s. v. 
e» ἄποβαλλωῖ abortum facio, partim abigo. — 30) Corssen KZ. XX. 90 f. 
— 81) Sehweizer-Sidler KZ. ΧΙ. 77 vermuthet Zusammenhang mit βρα- 
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δύς. — 32) Corssen KZ. XVIII. 198. — 33) G. Meyer St. V. 58. — 
34) C. E. 332. — F. W. 384: mar einweichen, einbrocken, zu Abend 
essen. — 35) Corssen B. 111. — F. Spr. 135 (dagegen F. W. 149: mark 
fassen; merzr, merc-ed = Dinge, die man fasst) — 36) Vgl. G. Meyer 
St. V. 56. — 37) Grassmann KZ. XVI. 110d..— 38) Vgl. noch: Goetze 
St. Ib. 152. 158. Kuhn KZ. ΧΙ. 278. Schweizer-Sidler KZ. XI. 77. — 
Bücheler Hülfsb.: mercennarius, nicht mercenarius. — 39) Anders Walter 
KZ. X. 204: mercedi + Suff. t + uo. — 40) Schweizer-Sidler KZ. XVII. 
309. — Anders: a) Corssen Il. 106. B. 384. N. 286: smar gedenken; 
mul-ta Vermerktes, Vermerk; Straf-bestimmung, -satz (dazu Schweizer- 
Sidler KZ. XIII. 311: wird die Sanskritkundigen überraschen). b) F. W. 
149; F. Spr. 135: mark fassen, packen. — Bücheler Hülfsb.: multa, 
nicht mulcta. 

SMARD wehe thun. — Skr. mard, heftig drücken; zer- 
drücken, hart mitnehmen, aufreiben, verwüsten u. s. w.; caus. id.; 
quälen, plagen (P. W. V. 583); Zend a-hmars-lana nicht zu be- 
wegen (Vend. 17); ahd. smérz-am schmerzen, ags. smeort-an, 
engl. smart. 

cuepó-vó-c, εµερὸ-αλ-έο-ς, furchtbar, grüsslich, grauenvoll 
(Hom., Aesch. Prom. 355 opegdveisı γαμφηλαῖσι, und spät. 
Dicht.)?). 

(*mord-u-s) mord-öre (mo-mord-i, archaist. me-mord-i) beissen, 
verletzen, kränken, quälen?); Part. (*mord-tws) mor-su-s, als 
Subst. n. Biss, Bissen; morsus (us) m. das Beissen, der Biss, 
Verletzung, Kränkung; (*mordu-s) mor-di-cw-s beissend, bissig, 
verletzend (Adv. mordi-cus, -ci-tus), (*mordica-re) Part. mordica-ns 
e« mordicus, mordicä-t-ivu-s id., mordicüti-o(n) f. das B., Kneipen, 
Grimmen; (*mord-tu-s, *mor-su-s, *mor- ον morsicäa-re beissen, 
kneipen, morsicä-ti-m beissend; mord-ax (aci-s) — mordicus, mordaci- 
ta-s f. das Vermögen zu beissen, Bissigkeit; (mord-ti-ön) mor-si- 
un-cula f. Biss, Beissen mit den Lippen, Beissen; mord-ösu-s = 
mordicus (Gloss. Philox.) — merd-a f. (Ekelerregendes =) Un- 
flath, Koth?), merd-äc-eu-s mit Koth besudelt. 

1) Benary KZ. IV. 48. — Corssen B. 430 f. — C. E. 681. — Ebel KZ. 
VII. 926 f. — F. W. 416. 1065. 1080 (smar-d stammt von smar memi- 
nisse; vgl. µέρ-ιμνα Sorge); F. Spr. 389. — Aehnlich Siegismund St. 
V. 160. 48): mar -]À-d. — Vgl. noch Curtius de nom. gr. form. pg. 84: 
eodem eliam (ex integra smr forma) trahenda esse non pro certo conten- 
derim; poterant. tamen haec similiter ac µέρμερο-ς a designanda re me- 
morabil ad terrorem indicandum converti. — Ueber das Suffix -έο — 
Skr. ία vgl. G. Meyer KZ. XXII. 490. — 2) Zu W. mard zerreiben: 
B. Gl. 289b. — Eigenthümlich Klotz W. s. v.: von ἀμέρδειν und µέρδει, 
s. Döderl. 6. 224. — 8) Vgl. Mikl. Lex. pg. 864: smradü (foetor), smra- 
dinü (graviter olens), smrüdü, smrüd-eti (foetere), russ. smerdu (sordidus), 
lit. smirda-s (foetor, homo nequam), arm. neupers. mard. 
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1) SMI lachen, lächeln, erstaunen. — Skr. smi 1) 
lächeln 2) Hochmuth an den Tag legen; smaja m. Staunen, Ver- 
wunderung, Selbstgefühl, Hochmuth, swaja-na n. das Lächeln, 
Lachen (PW. ΥΠ. 1382f. 1389). 

(os, σµει-Ία, σµει-δία., σμει-δα) µεϊδιά-ωώ, µειδά-ω, lächeln (ep. 
Aor. 3. Sg. uslön-se, Part. µειδή-σα-ς, -co, Inf. "ma -gaı; Part. 
Prüs. pem -ων st. μειδιῶν, µειδιόωσα, Iterat. µειδιά-α-σκε Quint. 
Sm. 8. 117); usıdle-o1-5 f., µειδία-μα(τ), µειδία-σ-μαίτ) Hes. π., 
µειδια-σ-μό-ς (Lex.) m., usíón-ue(r) n. das Lächeln, µειδια-σ-τ-εκό-ς 
zum L. geneigt; (µειδ]-ος) μεῖδ-ος n. id. (Hes.), φιλο-μμειδής 
(up = ou), φιλο-μειδής gern lächelnd; Μειδί-α-ς, Μείδ-ων (ων-ος), 
Μειδ-ύλο-ς, ΙΜειδυλ-(δη-ς ὴ). 

(smai-ro, smi-ro) mI-ru-s (Adv. re) erstaunlich, wunderbar?) 
(miru-m ni, nisi, quin wäre seltsam, wenn nicht, ältere scenische 
Dichter, miru-m quantum, quam) nimiru-m (— ne mirum kein 
Wunder, oder auch — ne mirum sit, vidcatur nach Nügelsb. lat. 
Stil. 2. A. p. 549; oder vielmehr: wi mirum wenn nichts Erstaun- 
liches eintritt, im Spiele ist) allerdings, freilich; mirà-ri (älter -re) 
sich wundern, staunen, mira-ndu-s bewunderungswürdig, mira-tor 
m., -trix f. Bewunderer (in), mirä-ti-o(n) f. Be-, Ver-wunderung, 
miräa-culu-m n. Staunenerregendes, Wunderbares, Wunder, mird- 
bili-s (Adv. -ter) wunderbar, bewunderungswerth, mirabili-ta-s f. 
Bewunderungswürdigkeit (Lact.), mirü-bundu-s sich verwundernd; 
mir-i-ö(n).m. sonderbar gestalteter Mensch (Accius ap. Varr. Ἱ. ]. T. 
3. 64), Bewunderer (Tert.); miri-fícu-s pg. 384. 

B. Gl. 485b. — Corssen B. 431. — C. E. 830. 640. — Christ. pg. 
67. 85. 199. — F. W. 218. — Kuhn KZ. II. 264. — Pott E. F. I. 206. 
II. 196 f. — H. Weber KZ. X. 242. — Windisch KB. VIII. 440. — F. W. 
l ο. vergleicht noch: leti. smeiju, sméju, smi-t lachen, smas-d-it lächeln 
(vgl. auch böhm. sme-ju se lachen, Κε. smé-chà , böhm. smi-ch das La- 
chen; ahd. smie-r-en, smie-l-en, engl. smile lächeln). — Kuhn |. c.: wahrsch. 
smi-d, d zu | — ahd. smil-an, d zur = mirus. — Aehnlich Weber 1. c.: 
σµι, σµει, σµει-ὸ, vgl. σκε-δ-άννυμι. — Sch. W. &. ν.: Skr. smild). — 
1) Vgl. Pott KZ. VII. 245. — 2) Anders Corssen I. 508: smar geden- 
ken, sich erinnern; vgl. ahd. mari wunderbare Erzählung, Mähr, lähr- 
chen, — Klotz W. s. v.: vielleicht von µέρος, dem Stamm von µέρμε- 
005, µαρµαίρω, s. Dóderl. 6. 221. 

2) SMI nagen, stechen. 
cui-v8o-c m., σµ/-νθα (Hes.) f. Hausmaus (meist poet., nach 

Schol. Ven. Il. 1. 39 ein kretisches Wort); Cuıvö-eV-c m. „Mäuse- 
gott", Beiname des Apollo, indem er die verderbliche Plage der 
Feldmäuse abwehrte (Il. 1. 59)3). — cui-An f. Messer, Bildhauer- 
werkzeug (ὄργανον untınov, ἰσόπεδον τὴν Baoıv ἔχον, ὡς τουνατ- 
τίον 6 τομεὺς κυκλοτερῆ. ἔστι δε σκυτοτομικὰ ἐργαλεῖα, Schol. Plat. 
Rep. I. 133a) Kneif, Demin. σµιλ-ίο-ν n.; σµιλ-εύ-ω ausschneiden, 

\ 
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schnitzeln, σµιλευ-τό-ς geschnitzt, σµίλευ-μαί(τ) n. Schnitzwerk (Arist. 
Ran. 819, dazu Schol. σμιλεύματα «τὰ ἐκβαλλόμενα ὑπὸ σµίλης). 

Die hier gegebene Deutung ist unsicher, blosse Vermuthung. — 
C. E. 340: „diesen Wörtern scheint eine W. σµι zu Grunde zu liegen, 
Grundbegriff nagen“. — Andere Vermuthungen: a) Düntzer KZ. XIII. 20: 
W. σµι, ouv — oua; σµίνθος = σµύ-ινθος oder statt cuo-»0ogc? b) Ebel 
KZ. VIII. 228: W. smath, vielleicht σµμιὸδ, der Name der „raschelnden“ 
(oder „beschmutzenden‘‘?) Maus; σµίνθα, σµίνθος und der „Schütze“ 
Apollo Σμινθεύς. --- L. Meyer KZ. VIII. 262: ma werfen, niederstrecken, 
vernichten, höchst wahrsch. urspr. sma; ouf-An. — 1) Nach Aristarch 
von Ζµίνθη, Stadt in Troas, weil er daselbst einen Tempel hatte. — Als 
„Mäusetödter‘‘ fassen das Wort Eust. und Strab. 18. 1. 48. Vgl. auch 
Preller gr. Myth. I. pg. 196. 

SMUD benetzen, anfeuchten, beschmutzen. — Skr. 
mid, med fett werden (PW. V. 781). 

μυδ. — μύδ-ος n. Nässe, Fäulniss, Moder; µυδ-ά-ω feucht 
sein, faulen, μµύδη-σι- f. =  µύδος; μυδ-ῶν (ῶν-ος) m. faules 
Fleisch, (σὰρξ σοµφή Poll. 4. 191); μυδ-αίνω benetzen, befeuch- 
ten, durch Nässe faulen lassen (σήπω Hes.); μυδ-αλ-έο-ς, -ό-ει-ς, 
µυδό-εις feucht, benetzt, moderig; (μύδρη) µυδρ-ία-σις f. eine 
Krankheit an der Pupille (Med.; vgl. µυδαλέον τὸ ἐπίδακρυ καὶ 
κάθυγρον ὄμμα Hes.; neugr. mudäi — humor ex oculis stillans)'). 
— µύδ-ρο-ς m. glühende Metallmasse. 

C. E. 338: „den Wechsel zwischen $ und « erläutert das Deutsche 
(bi-smeit-an ἐπιχρίειν, ahd. smizan illinere, mhd. smuz). Die urspr. Form 
der W. scheint zwischen smid und smud geschwankt zu haben. — 
Anders: a) F. W. 383, F. Spr. 352: mad schwellen, zerflessen (pvó-og 
== u«Ó-og Nüsse). b) Weber KZ. XVI. 238: mw zuschliessen, zustopfen, 
daraus der Begriff des Schimmels, Moders, Faulens, Stinkens; dann wohl 
auch Skr. mutra Urin, µύδος, µύσος. — 1) Vgl. Deffner St. IV. 294. 

SRIDH verletzen. — Skr. sridh Etwas falsch machen, 
fehlgehen, irren, fehlschlagen (PW. VII. 1404); goth. sleith-a f. 
Schaden, sleifh-ja-s, ahd. slithi, slidi schädlich. 

(slidh, lid, laid) laed-öre (Perf. lae-si) verletzen, beschädi- 
gen, Part. (*laed-tu-s) lae-su-s, (*laed-ti-on) lae-si-o, (*laed-tur-a) 
lae-sur-a, f. Verletzung. — Composita: -lid-Ere: (ad-) al- anstossen, 
(con-) col- zusammenstossen, e- herausstossen, zermalmen, (in-)i- 
an-, zer-stossen, οὗ- zu-, zer-drücken, re- zurückschlagen, sub- all- 
mählich beschädigen, herausdrücken. 

F. W. 218; F. Spr. 254. — Ganz abweichende Deutungen: a) Corssen 
I. 371: W. iw schneiden, abschneiden, zerstören ; *lav-ıdo, *lav-id-ere, *la- 
td-ere, la-ed-ere. b) Lottner KZ. V1I. 175. 78): lad (ahd. lezjan, altnrd. letja, 
letzen, verletzen); causale *lalad, *lalid, lae-do (vgl. feci, osk. fefakust 
fecerit). W. lad nimmt auch Benary róm. Lautl. pg. 293 an und stellt 
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sie gleich Skr. vadh. ο) Schweizer-Sidler KZ. I. 561 ist gegen Benary's 
Deutung und vermuthet W. radh, „wohlnicht die volle Wurzel, sondern 
die um einen weiteren Anlaut gekürzte“ [ders. kommt also Fick's Deu- 
tung am nächsten]. d) Walter KZ. Xll. 383 Anm.: Skr. nind (tadeln) 
zweifelsohne wurzelhaft identisch mit laed-ere (vgl. of-fend-ere, θΘείνω). 
Gegen dessen Zusammenstellung mit Aosdogeiv, öveıdog siehe C. E. 642 
(,,unbefriedigend"*). 

SRU fliessen [aus sar pag. 1020 in proethnischer Zeit ent- 
wickelt]. — Skr. sru 1) fliessen, strömen, in Fluss, in Bewe- 
gung gerathen; fliessen aus = hervorgehen, seinen Ursprung 
nehmen; caus. in Fluss setzen, fliessen machen (PW. VII. 1405) 
[vgl. Anm. 4 pag. 1219]. 

STU. 

cpu. — (σ-τ-ρυ) (τρύ-μη f. Stadt der Thrakier am Flusse 
Littos; (τρυ-μών (uóv-og) m. grosser Fluss in Thrakien, Zrgvpov- 
α-ς m. ein vom Str. wehender Nordwind; Zrev-un f. Nymphe, 
Tochter des Skamandros; Crpu-Qia f. eine der sporadischen 
Inseln 1). 

(cov) ῥῥυ, pu. — (δευ-ωι ῥε-ω = Skr. sráva-mi) ῥέ-ω fliessen, 
strömen, rinnen, triefen, fluten (Imperf. &-66e-0-v, ep. auch ῥέ-ο-ν; 
Fut. ῥεί-σο-μαι [ῥεύ-σω Ev. Joh. 7. 38] Aor. ἐ-θῥύ-η-ν mit act. 
Bedeutung, 3. Sg. ῥύ-η Od. 3. 455; St. ve: Fut. ῥυή-σο-μαι, Perf. 
&-66un-xa; Prüs. Med. ῥέ-ο-μαι bes. im Part., Imperf. é-dóti-ro Eur. 
Hel. 1602); Präs. (def jo) δεί-ω (nur ποταμῷ ῥείοντι ἐοικώς Hes. 
fr. 237. G.)?); Verbaladjectiv ῥυ-τό-ς flüssig, fliessend, τὸ ῥυτό-ν 
Trinkgefäss, &yvó-Qvrog rein fliessend (nur Aesch. Prom. 435 D.), 
ἀμφί-, περί-ὀῥυτος» poet. ΄ρυτος rings umströmt, rings umflossen; 
Adv. ῥυ-δόν (Od. 15. 426), ῥύ-δην stromweise, überflüssig, reich- 
lich; ῥυ-ώδης von fliessender Art, zufliessend, häufig. — ῥύ-αξ 
(ακ-ος) m. Quell, Strom, Feuer-, Lava-strom, ῥυάώχ-ε-το-ς m. wir- 
belnder Volksstrom (6 ῥέων ὀχετός Hes.) — (ῥυ-τι) ῥύ-ει-ς f. das 
Fliessen, der Lauf eines Flusses. — ῥυ-ά-ς (άδ-ος) = ῥυτός; 
weichlich, schwammig, (von den Haaren) ausfallend, ausgehend, 
ῥυαδ-ικό-ς flussartig (πάθος, Paul Aeg.) — ῥύ-μῃ f. Schwung, 
Umschwung, Andrang, Angriff, ῥυμη-δόν schwungweis. — ῥύ-μα(τ) 
n. Fluss, Strom (Orph. h. 10. 22). — ῥυ-θ-μό-ς, ion. ῥυ-σ-μό-ς; 
m. gleichmüssige Bewegung (am Wogenschlage des Meeres zuerst 
beobachtet), Rhythmus, Tact, Ebenmaass, ῥυθμ-ικό-ς tactmässig, 
rhythmisch, ῥυθμο-ειδής tactähnlich; ῥυθμό-ω in's Gleichmaass brin- 
gen, tactmässig vortragen, scandiren; ῥυθμέ-ω id., 6ußun-r-10-5 
— ῥυθμικός; ῥυθµ-ίζω ordnen, ῥυθµι-σ-τή-ς m. Ordner. — pu-i-ck-o- 
μαι (späte Nbf. von ῥέω, Heliod. Eust.; ἐ-υῖσκ-ετοὶ ἔῤῥεεν, 
ἐχεῖτο Hes.)?). ι 

peu. — ῥεῦ-ει-ε f. das Fliessen; ῥευ-σ-τό-ο flüssig, (überir.) 



-— 

— 1211 -- 

schwankend, unbeständig, fluxus, 6evo-r-ın0-5, ῥευσ-τ-αλ-έο-ς id.; 
peö-na(r) n. das Fliessende, Fluss, Flut, Strom; der im Körper 
herumziehende Krankheitsstoff, Fluss, Rheuma (Med.), Demin. 
ῥευμάτ-ιο-ν n.; ῥευματ-ικό-ς rheumatisch, an Flüssen leidend; 6evuer- 
{-ζο-μαι am Rh. leiden, ῥευματ-ι-ό-τή-ς m. der am Rh. Leidende, 
6evuar-ı-o-uö-gs m. Rheumatismus, ῥευματ-ώδης von rh. Art. — 
(ῥευ-α-ς, ῥεί-α-ς) Ῥέ-α-ς κόλπος der ambrakische Meerbusen ( Aesch. 
Prom. 837 D.); Ῥέβ-α-ς (4 = f) m. Fluss in Bithynien. 

(ῥευ-ε, ῥε--ε) ῥε-ε, ῥει. — ῥέ-ε-θρο-ν ion., poet., ῥεῖ-θρο-ν 
att., n. Strömung, Fluss (Pl. Fluten, so nur Hom.), Flussbett; 
‘Pei$go-v n. Hafen in Attika, nördlich über der Stadt (Od. 1. 186); 
εὖρυ-ρέεθρο-ς breitfliessend (4ξιός Tl. 21. 141), καλλι-ρέεθρο-ς schön 
fliessend. — “Pei-ro-s m. ein Bach im Gebiet von Korinth (Thuk. 
4. 42); Ῥεΐ-τοι m. Pl. kleine Salzseen an der Strasse von Eleusis 
nach Athen (Thuk. 2. 19); ῥεί-τη-ς m. Fluss (Lex.); ἆκαλα-ῤῥείτης 
ruhig fliessend (Bein. des Okeanos, nur Il. 7. 422. Od. 19. 434; 
Σαράγγης Orph. Arg. 1050), βαθυ-ῤῥείτης tiefströmend (Il. 21. 195. 
Hes. Th. 265), εὐ-ῥῥείτης —  καλλιῤῥέεθρος. 

(Qev-sg, ῥεί-ες) ῥε-ες. — ῥέ-ος n.  ῥεῦμα (nur Aesch. 
Prom. 400. 676. 812, Ag. 901 D.)*); eu-d6e-ng = evdbeling 
(Hom. nur Gen. εὐῤῥεῖος aus εὐῤῥεέ-ος Il. 5 mal). 

(ῥευ — def, mit Vocalsteigerung) ῥοξ. — (ῥοί-ο-ς) ῥό-ο-ς, 
att. ῥοῦ-ς, m. Strömung, Strom, Flut (heterokl. bei Sp.: Gen. 60-0, 
Dat. 60-f, Acc. ῥό-α), Demin. 60-loxo-s m. Bächlein, Wassergraben, 
ῥο-είδιο-ν n.id.; ῥο-ώδης fliessend, triefend. (dem Bauchfluss unterwor- 
fen Medic.); -8600-5, poet. -600-5, contr. -dóov-c, ῥου-ς): ἀψό-ῴῥου-ς 
zurückstrómend, βαθύ-ῤῥοο-ς tiefströmend, εὔ-ύῥοο-ς, #uAAl-d600-5 
(-g005 (Od. 5, 441. 7, 206) schönströmend, χειµά-ῤῥοο-ς winterlich 
strömend, im Winter oder Unwetter fliessend, angeschwellt, (ver- 
kürzte Nbf.) χείµαῤῥο-ς (erg. ποταμός) Sturzbach (Il. 4, 452. 5, 88. 
Pind. fr. 90), ὠκύ-ῴῥοο-ς schnell strómend (Hom. nur -ροος Il. 5, 598. 
7,133); Καλλι-ῥῥόη, poet. -ῥόη., f. Nereide, Gemalin des Chrysaor 
(h. Cer. 419), :Qxv-oó« f. Okeanide (ibd. 420). — (ῥού-η) ῥό-η, 
dor. 60-&, f. Fliessen, Flut, Pl. Fluten, Wellen, ἀπο-ῤῥόη f. Ab- 
fluss; (ῥού--ια) ῥο-ία, ion. ῥο-ίη, f. Pferdeschwemme, ῥοῖ-ζω schwem- 
men, ῥοισ-µό-ς m. das Schw.; ἀπο-ροαί (tah. Her.) = ῥοῖσκοι»). --- 
(ῥο.--ε) Ῥο-ε-ί-τη-ς m. der früher Rhesos genannte Fluss in Troas 
(Strab. 13. pg. 602). — (ῥοί-αδ) ῥο-ά-ς (άδ-ος) f. das Fliessen, 
eine Krankheit der Weinstöcke. — Ῥοι-ώ f. Mutter des Tithonos 
(Schol. Lyk. 18)9). 

dwF (vgl πλο, πλω pg. 558). — (*óoF-o-g) ῥώ-ο-μαι 
(ep.) sich schnell, rasch, heftig bewegen, eilen, rennen, anstür- 
men (nur Imperf. 3. Pl. 2-66@-o-vro, ῥώ-ο-ντο, Aor. 3. Pl. &-660- 
σα-ντο; Nik. Ther. 351 hat auch (oco). — ῥώ-ννυ-μι, ῥω-ννύ-ω 
[St. etwa ῥω-σὸ oder nach Analogie von ζώννυμι u.s. w.] schnell- 
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beweglich u. 8. w. machen == stärken, kräftigen, Med. -μαι stark, 
kräftig sein (Formen des Präsensst. erst Hippokr. u. Sp., Fut. 
60-00, Aor. ἆ-φῥω-σα, Perf. ἔ-θῥω-μαι mit Prüsensbed., Imperat. 
E-660-00 am Schlusse eines Briefes — vale; Part. &-66w-uEvo-s als 
Adj. gebraucht == stark, kräftig, tüchtig); ῥώ-σκ-ο-μαι == ῥώννυμαι 
(nur Adv. des Part. ῥωσκ-ο-μένως Hippokr.) — (2 proth.) ἐ-ρω-ή 
(kypr. ἐ-ρου-ά) f. Schwung, Trieb, heftige Bewegung, Wurf; ἐ-ρω-έ-ω 
fliessen, strömen, heftig bewegen (Fut. ἐρωή-σω, Aor. ἠρώη-σα). 
— ῥῶ-σι-ς f. Bekräftigung, Bestärkung (Sp.). — fu-un f. Schwung- 
kraft, Kraft, Stärke, Gewalt, Macht, ῥωμ-αλ-έο-ς stark, gewaltig, 
ῥωμαλεόύ-τη-ς (τητ-ος) f. Stärke (Eust.), ῥωμαλεύ-ω stark machen; 
ῥῶ-μα(τ) n. = ῥώμη (Lex. ὕρμημα Phot.); ev-gw-Ta’ ὑγιεία (Hes.)"). 
— Εὐ-ρώ-τα-ς m. (Schön-Fluss) Fluss bei Sparta (jetzt Vasili- 
potamo und Iri). | 

ῥώ-θ. — ῥώ-θ-ών (ων-ος) m. Nase, Pl. Nasenlöcher (vom 
Fliessen, vgl. nasus pg. 1159). 

sru. 

(srou = srü, srö) rü, ro. — rü-ma, rü-mi-s f., rü-men 
(min-is) n., die säugende Brust, Euter (das fliessende), sub- 
rumä-re an die Brust legen, saugen lassen (Col); Rüm-inu-s 
m. Bein. des Jupiter = Nährer (August.); Rum-ia, Rüm-in-a 
f. Göttin der S&ugenden?); ficus Rumin-äli-s am Germalus, dem 
Theil des Palatinus, welcher dem Capitolium gegenüber liegt, 
in der Nähe des Lupercal (Ruminalis ficus dicitur, quod sub arbore 
ea lupa mammam dedii Romulo et Remo, mamma autem rumis 

dicitur, Fest. p. 270)°); Rüá-m-o(n) m. alter Name des Tiberflusses 
(Serv. Verg. A. 8, 63. 90). — Hó-ma (= Στρύ-μη) f. Stromstadt, 
Rom, Hauptstadt von Latium und vom ganzen rómischen Reiche; 
Rom-ànw-s römisch, zu Rom geh., Subst. m. Römer, Homamuda 
poría Thor unterhalb der westl Spitze des mons Palatinus (Varro 
l 1. 5. 84. 164), Romani-cu-s, Romani-ensi-s rómisch (Cato r. r. 
135. 162), Romani-ta-s f. Rómerthum (Του). — (*Römü-s) 
Römü-lu-s m. = Kind der Stromstadt, erster König der Römer, 
Romul-eu-s, -aris zu R. geh., Romul-i-anu-s röm. Eigenn., Romul- 
idae Pl. Nachkommen des Hom. (Lucr. 4. 681. Pers. 1. 31. 
Verg. A. 8. 638). 

(sreu, reu) rev. — Röf[v]-äte n. = Flussstadt (jetzt Rieti) 
im Sabinerlande, die alte Hauptstadt der angeblichen Aborigines, 
Real-ınu-s reatinisch. 

Aufrecht KZ. I. 119 f. — B. Gl. 486b. — Brugman St. IV. 160. 8). 
— Corssen I. 364. B. 427. KZ. 18ff. — C. E. 854f. — F. W. 218. — 
Fórstemann KZ. IX, 276 ff. — Froehde KZ. XXII. 268. — Kuhn KZ. II. 

: 268. — L. Meyer KZ. XV. 20 ff. 89. 42. — Miklosich Lex. pg. 891 s. v. 
stru. — Pott KZ. V. 256f. — 1) Zu W. s-t-ru vgl. Kubn KZ. II. 467. 
IV. 27. XIV. 223f. (alind. strauma f. amnis, ags. stream, ahd. straum, 
siroum, nhd, ström; kel. sórw-ja flumen, poln. sirumien, lett. sirawme, 



— 1213 — 

ksl. kroat. poln. siru-ga fluctus, böhm. siru-ha, Καὶ. o-strovü, böhm. 
o-strov insula u.s. w.) — 2) C. V. I. 118. 199. 14). 300. 20). 388. II. 129. 996. 8). 
— 8) C. V. I 279. 16). 284. — 4) PW. VII. 848: gravas n. = ῥέος 
Strom, Guss, Lauf, Fahrt; W. cru = sru (ibd. 388: „erw sich in Bewe- 
gung, namentlich der Theile, setzen, auseinandergehen, zerfliessen. Auch 
in späteren Schriften öfters mit dem palatalen Zischlaut. Wir verwei- 
sen jedoch diese Stellen unter sru“). — 5) Vgl. Meister St. IV. 435 f. — 
6) Vgl. Pott KZ. VII. 101. — 7) Vgl. noch C. V. I. 113. 165. 39). — 
Andere Deutungen: a) B. Gl. 326a: doun, ῥώννυμι rad. aut rudh aut 
αγά], rdh. b) Fick KZ. XXII. 375: W. ras-ars ausgiossen, auswerfen, 
dazu ἐρωή Schwung, nhd. rasen. c) Froehde KZ. XXII. 267: var (vgl. 
valeo), Fog, «ρω; vgl. got. val-d-an herrschen. d) Goebel KZ. ΧΙ. 61: 
W. pa sich bewegen, mit Ablautung ῥώ-ο-μαι sich heftig, schnell be- 
wegen. e) Kuhn EZ. VI. 390f.: radh, ῥωθ-νυ-μι — ῥών-νυ-μι, ro-bur 
dagegen C. V. l ο. „Schwierigkeiten von Seiten der Bedeutungen"; 
kr. radh-no-mi — gerathen, gelingen) — f) S. W. und Sch. W. stellen 

ῥώομαι zu ruo (Sch. mit?) — 8) Vgl. Grassmann KZ. XIV. 111. 13). — 
9) Hehn pg. 600: ficus Rum. (nach dem Namen dieser Gottheiten) Sym- 
bol der Fruchtbarkeit und Zeugung. 

-— 

SLUG schlucken (europüisch). — Ahd. slucc-an (deglutire), 
altir. siwcit [wohl statt slungit] sie verschlingen, gael. sluig-idh 
Mig 

(oAvy) huy. — (Avy-jo) λύζω schlucken, schluchzen (λύττω 
Poll. 4. 185), λύγ-δην schluchzend (Soph. O. K. 1617); Auy-uö-c 
der Schl., das Schl, λυγμώδης oft den Schlucken habend (Med.). — 
(Av-y-y) λύγξ (λυγγ-ός) f. =  λυγµός, Avyy-avo, -αίνω = λύζω 
(Lex.), Auyyadngs = λυγμµώδης (Hippokr.). 

C. E. 371; CV. I. 257. 11). 320. 31). — Brugman St. VII. 298. 12): - 
gar schlucken, schlingen, *yivy-jo, davon vielleicht Av£c, falls es nicht 
auf "σλυζω (ahd. sluccan) zurückzuführen ist. . 

svakva Feige. — Και. smoky (Gen. smoküve) f., nal. serb. 
smokva, bulg. smokinü, croat. smoki, rum. smokin; serb. za-smoc-iti 
condire; goth. smakka. 

(ePvxFo) cüko-v.(rüxo-v theb. vgl. Ath. 14. 622a) n. Feigen- 
baum, Feige (Od. 7. 121 und folg.); Feigwarze (von der Aehn- 
lichkeit); Demin. συκ-ίδιο-ν. -ἄριο-ν n.; (cvxtjo) Gvxf-a, ion. ep. 
συκέ-η, contr. Gvxij, dor. συκ-ία, f. Feigenbaum (der Baum nach 
der Frucht, der Feigenbaum gleichsam die „feigische“ (also vom 
Adj. *6vx-:0-) ); (* Tvxij = Συνῇ) Tycha, der 3. Theil von Syra- 

"καθ in Sicilien, Cic. Verr. 4. 53. 1193): συκ-ίο-ν n. Trank von 
abgekochten Feigen (Hipp.); σύκ-ενο-ς vom Feigenbaume, von F.; 
ovx-i-m-s οἶνο-ς feigenartig; συκ-ά-ς (aö-0g), -(-; ({δ-ος) f. Schnitt- 
ling vom F. (mit Feigwarzen behaftet Hes.); συκάζω Feigen lesen, 
abbrechen, (übertr.) betasten, necken, συκασ-τή-ς m., συκάσ-τρ-ια 
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f. Feigenpflücker (in); συνίζω mit F. füttern; συκόω zur F. machen, 
auch = συκίζω, συκω-τό-ς mit F. genährt, σύκω-σι-ς f. Feigwarze, 
σύκω-μα(τ) n. id.; συκ-ών (ῶν-ος) m. Feigengarten (LXX); συκώ- 
δης feigenartig; συκ-αλ-ί-ς ({δ-ος) f. Feigendrossel; συκο-φάντης 
pg. 573. 

(svekvo, svikvo, sviko, sfiko) ficu-s (i, auch üs) f. = σῦκον, 
Demin. ficu-la f.; Ficul-ea f. Stadt der Sabiner, Ficule-äte-s die 
Einw.; Ficöl-ea [altes ο erhalten] (palus ficulneus, Paul. D. p. 93. 5), 
Ficol-ense-s Einwohner von F. (Or. inser. 3364)?); ficul-nu-s, -n-eu-s 
vom F.; Fic-àna f. kleine Stadt in Latium; fic-@riu-s die F. be- 
treffend, Ficaria f. Insel bei Sardinien; (*ficare) fica-tu-m n. mit 
F. gemästete Leber; /ice-tu-m n. Feigenpflanzung; /ici-ía-s f. Fei- 
genreichthum (Nov. ap. Non. p. 109. 22), fici-for m. Feigenpflan- 
zer (ibd. 109. 21); Acösu-s voll Feigwarzen; ficédüla f. — 
συκαλίς. 

Ascoli KZ. XVII. 854. 4084. 412. — Grassmann KZ. IX. 8. — 
Kuhn KZ. IV. 17. — Meister St. IV. 875. 408. 7). — Miklosich Lex. 
864. — Anders: a) Hehn p. 500f.: σῦκον wohl aus dem Orient entlehnt, 
ficus aus dem Griech., vgl σφίδες fides u. Β. w. b) F. W. 472: bhu 
werden, sein; vom Thema fi = fus wohl fi-cu-s Feige, das mit cv-xo-v, 
boeot. τῦ-κο-ν, selbstverständlich nichts zu thun hat. — 1) Vgl. C. E. 
694. — 2) Anders Cic. l. c.: tertia est urbs, quae, quod in ea parte For- 
tunae fanum antiquum fuit, Tycha nominata est. Ebenso Weissenborn 
ad Liv. 24. 21: nach dem Tempel der Τύχη genannt. — 8) Corssen II. 70. 

svaks, Saks sechs. — Skr. shash (PW. VII. 442); Zend 
khshvas, goth. saihs, ahd. sehs, ksl. ses-8, lit. seeszi, altir. se, 
eymr. chwech, osset. a-chsefs, alban. g-j-asht, arm. wetz.  — 

(sveks) seks. — ἕξ (dor. «έξ, vgl. herakl. Tafeln: «Γεξήκοντα, 
Feboxarıos, «Γέπτος) sechs, ἐξά-κις Omal, &ayn 6mal, 6fach, ἔξα- 
χῶς auf 6fache Weise (vgl. τετρα- pag. 104); ἕξ-ώ-ς (άδ-ος) f. die 
Sechszahl; (ἐκσ-το) ἕκ-το-ς der sechste, ἔκτ-αῖο- am 6. Tage, 
sechstägig; &xt-eu-g m. 1 des µέδιμνος» sextarius. — Composita: ἔξα- 
se PST ἔξα-γώνιος, ἔξα-έτης u. s. w.); ἑξή-κοντα u. s. w. 
pag. 337); &- vor x, π (Éx-xoal-dexo, ἔκ-πλεθρος 6 Plethren = 
1 Stadium lang). 

seks. — SEX — EE, sex-iens, -ies Omal; sex-iu-s = ἔκ-το-ς 
(sexto zum 6. male, sextum das 6. mal), Sextus, Sext-, Sest-iu-s (vgl. 
mixtus, mistus); sextü-la (erg. pars) !/, der wncia, also !, des 
As; Sexti-l-iu-s, Sext-li-s der 6., doch nur als Monatsbezeichnung 
(später Augustus); sext-an-eu-s zur 6. Zahl oder Reihe geh.; sext- 
an-s m. !, einer Einheit (16 des as; als Münze — von geringem 
Werthe; als Gewicht = !/, Pfund, als Maass = !/, des sextarius, 
als Ackermaass = / Juchert), sextant-ali-s, -üriu-s '/, einer 
Einheit enthaltend; (de-sextans) = !/. eines Ganzen; sext-üriu-s 
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der 6. Theil eines Ganzen (!, des congius, Nösel, ‘/, des modius, 
Metze), Demin. sextarió-lu-s; (secs-ni, ses-ni) se-ni je sechs, sen- 
üriw-s aus je 6 bestehend (metr. ein 6gliedriger, aus 6 Füssen 
bestehender iambischer Vers, Senar), Demin. senarió-lu-s, seni-ö(n) 
m. die Sechszahl; Sex-#-tru-s (vgl. Quinquä-tru-s pg. 465) der 6. 
Tag nach den Iden bei den 'Tusculanern — Composita: sex- 
(sex-centi, -enni-s, sex-is n. ind. [= sex-as] Sechsass, Sechseinheit); 
se-: se-digitus (róm. Bein., von 6 Fingern an der Hand, 7. B. 
Voleatius S.), sejugi-s (pag. 763), se-mestri-s (pg. 655), se-vir auch 
sex-vir, Sechsmann (auf Inschr. meist VIvir oder ITIIIIvir geschr.) 
Vorsteher der 6 Ritterabtheilungen, Mitglied der aus Sechsmän- 
nern bestehenden Obrigkeit (vgl. duoviri u. 8. w. pg. 968). 

Aufrecht KZ. VIII. 71. — Benfey KZ. VIIL 828. — B. Gl. 400a; 
vgl Gramm. II. 73. 8. 314. —  Corssen I. 643. lI. 687. B. 163f. 255; 
KZ. III. 254. — C. E. 387. — Ebel KZ. XIV. 257. 260. — F. W. 54. 
1060; F. Spr. 199; KZ. XXI. 13. — Kraushaar St. II. 432. — Kuhn KZ. 
II. 131. 267. — Meister St. IV. 404. 5). — L. Meyer KZ. IX. 432 ff. — 
Miklosich Lex. pg. 1133. — Savelsberg Dig. p. 18. — Stier KZ. X. 238 f. 
— Benloew Recherche sur l'origine des noms de nombre Japhetiques et 
Semitiques pg. 91 sq.: kshu secare, kshv-as segmentum, deminutio. 

SYAD süss sein, angenehm sein, gefallen, schmecken. 
— Skr. svad Act. schmackhaft, lieblich, angenehm machen; Med. 
a) schmecken, schmackhaft sein, munden b) sich schmecken lassen, 
kosten von Etwas, Gefallen finden an (PW. VII. 1421). 

svad. 
(σΓαδ) dd. — ἆ-ν-ὃ-άν-ω (poet. von Hom. an) gefallen, be- 

hagen, angenehm sein (Hom. Prüs. nur ἀνδάνει Od. 2. 114; Imperf. 
ἤνδαν-ο-νο ἐ-ήνδαν-ο-ν, ἐ-άνδανε Her. 9. 5. 19; Aor. ἔ-αδ-ο-ν, ep. 
ἄδ-ε und [ἐ-σ[αδ-] ε-ὔαδ-ε, Opt. ἆδ-οι, Inf. ἀδ-εῖν; Perf. hom. ἔ-αδ-α, 
dor. É-aó-«, schmackhaft sein, gefallen, später trans. ergötzen, Part. 
ἔαδ-ότα Acc. Sg. Il. 9. 173. Od. 18. 421; St. ads: Fut. ἀδή-σω 
Her., J&FaónQ óre Inschr. von Naupaktos)!). — (ἀδ-μενο) ἄς- 
µενο-ς (von Hom. an in Poesie und Prosa) erfreut, freudig, 
froh (Adv. ἀσμένως), ἀδμεν-έ-ω, ἆσμεν-ίζω gern annehmen, zu- 

frieden sein!), ἀάσμενι-σ-τό-ς beliebt, angenehm, ἀσμενισ-μό-ς m. 
Freude, Zufriedenheit (Stob.). — (ἀδ-τι, ἆδ-σι, &-01, &-5) "Ac-avbpoc m. 
Bruder Parmenion's, Sohn des Philotas (Spuren des anl. f nicht 
im Maked.)?). | 

(ofed) Ed. — ἑδ-ᾱ-νό-ς lieblich, angenehm, köstlich (Il. 14. 
172, h. Ven. 63)*). — &-ed-vo-v, ἕδ-νο-ν, n. poet., (nur Pl.) Braut- 
geschenke, Mitgift, Ausstattung (Il. ἕδνα 3mal, Od. ἕεδνα 7mal, 
ἕδνα Amal), ἄ-εδνο-ν ἄφερνον n πολύφερνον (Hes.); Edvo-w, ep. 
ἐ-εδνύ-ω, Mitgift geben, ausstatten (Hom. nur Aor. Opt. é-sÓvo- 
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ὅαι-το Od. 2. 53), ἕδνω-, ep. ἔεδνω-τή-ς m. Ausstatter, Brautvater 
(IL 13. 382, Schol. προικοδόται), ἕδνω-τή f. die Verlobte (Hes. ) 
Eöva-0-uaı Mitgift geben (ἐδνάσομαι Eur. Hel. 933), ἕδν-ιο-ς χιτών 
Brautkleid (Hes.). 

(ά{αδ) nd. — Nd-o-nan sich freuen, sich ergötzen (Dep. Pass. 
Fut. ἡσ-θή-σο-μαι, Aor. ἤσ-θη-ν, Aor. Med. N-0a-T0 nur Od. 9. 
353); ᾖδ-ω [Sp.] angenehm machen, erfreuen (Aor. 1-00); yadılv' 
χαρίσασθαι. γάδεσθαι' ἤδεσθαι. &p- ἐέ-ασ-θεν (—  ἐφήσθησαν) ἐγέλα- 
ὅαν, διεχύθησαν (Hes.)'); Adv. ἡδο-μένως gern, mit Vergntigen 
(Xen. Kyr. 8. 4. 9); Verbaladj. ἡἠσ-τό-ς erfreut (Lex), ἧσε-ικό-ς 
erfreuend (Sp.), ἡδ-η-τ-ικό-ς id. (Sp.); (ἡδ-τε, ἠσ-τι, ἡσ-σι) ἧσι-ς 
f. Vergnügen (τέρψις Suid.) — ἡδ-ονή f. Freude, Vergnügen, 
Lust, „Genuss, ndov-ınö-s zur Fr. u. 8. w. geh. — fjb-oc, dor. ἆδ-ος 
(vgl. ἦμαρ, εἶδος, οὖδας) n. — ἡδονή (poet.); yados (d. i. Fädog' 
γάλα, ἄλλοι ὄξος Hes.); ἄδ-ισκό-ς Demin. (ἄδισκον κυκεώνα. 
Μακεδόνες _id.; die κυκεῶνες waren pikante Süss- und Würz- 
tränke). 

(svadu) ἠὃ-ύ-ς, dor. ἆδ-ύ-ς, el. βαδ-ύ-ς (ὕδωρ βαδύ Paus 5. 3. 3 
und Schol. Plat. p. 380B.), erfreulich, angenehm, süss, lieblich; ἡ δύ-νω 
erfreulich u. Β. w. machen (ᾖδυ-σ-μένη Movoa die liebliche, rei- 
zende M., Plat. Rep. 10. 607a), ἡδυν-τό-ς, gewürzt (Hippokr.), 
ᾖδων-τικό-ς würzend (Plat. Soph. 223a), ἡδυν-τήρ (τῆρ-ος) id., 
ἠδυντήρ-ιο-ς (κηλητήριος Schol. Eur. Hek. 535); ᾖδυ-σ-μό-ς m. das 
Würzen (Sp.); ᾖδυ-σ-μαί(τ) n. Würze, Gewürz, Specerei, Demin. 
ἠδυσμάτ-ιο-ν n.; ἠδύ-τη-ς (σητ-ος) f. Lieblichkeit, Annehmlichkeit, 
Süssigkeit (Sp.); ἤδυ-μο-ς — ἡδύς: (3ἡδυ-λο-ς) ἡδυλ- ζω angenehm 
reden, schmeicheln (Lex.), ἤδυλισ-μό-ς m. Süssthun, Schmeichelei. 
— ire; ᾖσ-θε-ω) ἤσ-θη-μα(τ) n. Freude (EupoL B. A. 98). 

SY. 

sead. — (suad-u-i, vgl. ten-ui-s; suad-vi) Sul-vi-8 = ἠδύ-ς 
(Adv. suavi-ter, poet. suave)^), suavi-ta-s, -tüd-o f. = ἡἠδύ-τη-ς. — 
Suüti-u-m (saviu-m) n. Kuss, Miüulchen?), Demin. suavió-lu-m n.; 
suaviä-re, -ri küssen, suavia-ti(n) f. das K. — suüd-u-s (ange- 
nehm oder annehmlich darstellend ==) überredend, zuredend, reizend ©); 
Suad-a f. (Göttin der Ueberredung); suad-ere (Perf. * suad-si, 
sua-si) überreden, zureden, anrathen, (speciell) berathschlagen, 
Part. als Subst. n. (suad-io) sua-su-m n. das überredende Wort; 
sua-su-s (us) m., suasi-ö(n) f. das Ueberreden u. s. w., sua-sor (ör-is) 
m. Anrather, Suasór-iu-s zum Anrathen, Ueberreden geh.; suade-la 
f. = suasio, Suadela = Suada; suadi-bili-s (Vulg.) sich über- 
reden lassend, suasibili-s (Boeth.) anrathbar. — (*suad-vu-m, * sua- 
vum, tamm) suävil-lu-m n. eine Art süsser Kuchen (Cato 
r. r. 84. 1 

Allen St. III. 247. — B. Gl. 439b [437b: svad fortasse e sw et 
ad edere]. —- Christ p. 255 f. — Clemm St. VIII. 50. — Corssen I. 402. — 
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C. E. 228. 566. 570; KZ. I. 263. — Ebel KZ. IV. 162. — F. W. 219. 
221. 416. 503; KZ. XXII. 196. — Fritzsche St. VI. 110. — Kuhn EKZ. 
II. 184. — L. Meyer KZ. IX. 486. — Miklosich Lex. pg. 855 s. v. sladuku. 
— 1) C. V. 114. 188. 29). 221. 223. 3). 256. 1). 347. 365. IT. 14. 132. 2). 
184. — 2) Fick KZ. XXII. 223. — 3) Vgl. noch Lob. Rhem. pg. 341. — 
Buttm. Lex. II. pg. 14 von &vs. — 4) Vgl. Ascoli KZ. XVII. 269. — 5) Corssen 
I. 313. — Curtius St. V. 246. — 6) Anders Bugge KZ. XX. 96: su-vad-as 
== Skr. vad-am: rede. 

SYAN tönen. — Skr. svan schallen; tosen, dróhnen (auch 
vom Ruf verschiedener Thiere), summen (von der Biene) (PW. 
VIL 1426). — Vgl. altir. son Wort, ags. svin-s-ian tönen. 

cav!). — (oav-Favr) cáv-va-c m. urspr. Schwätzer — Narr, 
Spassmacher, Possenreisser (µωρός Gramm.); «Σάνν-ιο-ς m. Athener; 
Σανν-ίων (ων-ος) in der Komödie die kom. Maske eines Possen- 
reissers; (cav-Fag-0) σάν-νορ-ο-ς µωρός, παρὰ Ῥίνθωνι. Ταραντῖνοι 
(Hes.); σαν-Όρ-ό-ς id. (Lex.), σανυρ-ίζω spassen, spotten, Σαννυρ- 
lov (ωνος) = ein Dichter der alten Komödie = Σαννίων. — 
σαννά-δας᾽ τὰς ἀγρίας αἶγας. ὑν-νάς' αἲξ ἀγρία. ὕννη' ai& (Hes.). 

són. — SÓn-u-s (Abl. sonu, Sis. ap. Non. p. 491. 27) m. 
Ton, Schall, Klang, Geräusch, Getóse; son-àre (-ui, }-tu-s) tönen, 
schallen, klingen, sich hören lassen, (trans.) ertönen lassen, be- 
singen, bedeuten (Nbf. sonä-verint Tert., sona-turu-m Hor. sat. 1. 
4. 44; son-it, -unt Non. p. 504. 82, son-ére Acc. ap. Non. p. 505, 
Lucr. 3, 157. 886); son-#-tu-s (fus) m. = sonus (Gen. -ti Non. 
p. 491. 24); son-ax (ücis) stark tönend; sona-bili-s leicht ertönend 
(Ov. M. 9. 783); son-or (öris) m. — sonus, sonör-u-s (Adv. -e) 
tönend, schallend (vgl. can-or, -ör-u-s pg. 108)?) u. 8. w., sonori- 
ta-s f. klangvoller Ton (εὐφωνία Prisc. 1. pg. 541). — per-sönu-s 
= sonörus, persöna-re durchschallen machen, Pass. durchschallt 
gemacht werden (domus cantu personat), persön-a (o littera propter 
vocabuli formam productiore, Gell. 5. 7) [die von der Stimme 
durchschallte, durchtönte Maske, (von der Maske auf die Eigen- 
thümlichkeit des dargestellten Menschen übertragen) dargestellter 
Charakter, Rolle, (von der Bühne des Theaters auf die Bühne 
des Lebens angewandt) das Geprüge des denkenden und mit Be- 
wusstsein handelnden Menschen (yagax-ıe pag. 1081), endlich 
eines solchen Menschen im Ggs. zur bewusstlosen Sache — also:] 
Maske, Larve, Rolle, Charakter, Person?), »persöna-tu-s maskirt, 
verstellt, unächt; person-ali-s (Adv. -ter) persönlich. 

Lehnwörter: sanna f. spottende, &ffende Grimasse, sannat 
(χλευάξει), sannator (χλευαστής Gloss. Phil.); sanniö(n) m. — σάννας; 
Sannio Sklavermame. 

.Ascoli KZ. XVII. 868. — B. Gl. 487b. —  Corssen I. 482 f. II. 64. 
294. B. 607. — C. V. I. 880. — F. W. 219. — Kuhn KZ. IV. 17. — Pott 

Vanidek, etym. Wörterbuch. 14 
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E. F. I. 265. — Savelsberg KZ. XXI. 123. — 1) Legerlotz KZ. VIII. 126 f. 
— 2) Anders Benfey KZ. VIII. 89: Suffix -aru-s (vgl. av-äru-s, can-oóru-s, 
son-Oru-8, sev-Eru-8). — 3) Corssen l. c. — Anders Klotz W. s. v. „durch 
Buchstabenversetzung und Verstümmelung aus πρόσωπον entstanden“ (?). 
— Sonst würde Nichte gefunden. 

2) SYAN schwinden (europüisch). — Vgl. ahd. swin-an, 
mhd. swin-en, nhd. schwinden. 

san. — sän-ie-s f. Eiter, Jauche, Geifer, Gift (urspr. Schwund) 
(vgl. ta-be-s, ta-bu-m pg. 281), sani-ösu-s voll Eiter u. 8. w. 

F. W. 417; F. Spr. 391. — Sonst wurde Nichts gefunden. 

1) SYAP schlafen, caus. einschläfern. — Skr. svap 
1) schlafen, einschlafen, 2) den ewigen Schlaf schlafen, todt da- 
liegen; caus. einschläfern, zum ewigen Schlaf bringen, tödten (PW. 
VII. 1428). 

(ofan, cvm) ὑπ. — ὕπ-νο-ς m. Schlaf, Todesschlaf, pers. 
Gott des Schlafes, Zwillingsbruder des Todes, Demin. ὑπν-ίο-ν n.; 
ὑπν-ικό-ς, ὑπν-ίδιο-ς zum Schl. geh., Schl. machend, ὑπν-αλ-έο-ς, 
-ηλό-ς schlüfrig, ὑπν-ώδης id., von schL Art; ὑπνύ-ω (Part. ὑπνώον- 
τας Il. 24. 344. Od. 5, 48. 24, 4 und sp. Dicht.) schlafen, schlum- 
mern (ὑπνά-ω, ὑπνέ-ω id. Sp.), ὑπνω-τ-ικό-ς = ὑπνικός; (ὑπνωτ]ω) 
ὑπνώσσω schläfrig sein; ὑπν-ίζω einschläfern (Phryn. B. A. 68). 

(svap, svop) sop. — SOM-NU-S (st. *sop-nu-s) m. = ὕπ-νο-ς, 
Demin. somni-cülu-s m. (Not. Tir.), sommicul-ösu-s (Adv. -óse) schläf- 
rig, schlafbringend; somnu-lentu-s schlaftrunken, schlüfrig, somnu- 
lentia f. Schläfrigkeit (Sid.); somnurnu-s im Schlafe gesehen (Varr. 

“ap. Non. p. 172. 3); somni-fer, -ger schlafbringend, erstarren ma- 
chend, somni-ficu-s schlafmachend ; in-somni-s schlaflos, semi-somnu-s, 
i-8, halbschlafend, schlaftrunken; somn-iu-m n. Traum, somni-ali-s 
traumähnlich (Fulg.), somniösu-s träumerisch (Cael), somniä-re 
träumen, somniä-tor m. Träumer. — SÜÓp-Or (ör-is) m. — somnus, 
Schläfrigkeit, Lässigkeit, sopör-u-s schlaf-bringend, -trunken, soporä-re 
einschläfern, betäuben, zur Ruhe bringen, stillen; sóp-ire (mit Zu- 
laut) id. (= Skr. svap-djami). 

Benfey KZ. VII. 60. — Bickell KZ. XIV. 480. — B. Gl. 4984. --- 
Brugman St. IV. 108. — Bugge KZ. XX. 40. — Christ. p. 255. — Corssen 
I. 265. 313. 484. II. 64. B. 506. — C. E. 68. 247. 290; C. V. I. 271. 349. 
869. II. 381; C. St. IV. 484. — Deffner St. IV. 261. — Düntzer KZ. ΧΙ. 
67. — Eschmann KZ. XIII. 107. — F. W. 219. 5083. — Grassmann KZ. 
XI. 89. — Kuhn KZ. I. 128. II. 135. — Legerlotz KZ. VIII. 118. — L. 
Meyer KZ. VI. 164. — Miklosich Lex. s. v.: 8-nà, süp-ati PB: 941. 944. 
— Pott E. F. I. 259. — Savelsberg KZ. XXI 123. — S. W. s, v. — 
Windisch KB. VIII. 14. 

-— - --- = —— 
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2) SYAP, SVIP schweigen (europäisch). —  Mhd. swif-t 
schweigend, ahd. gi-swifton schweigen, goth. svaib-an aufhören. 

(σι- σγωπ-η) ει-ωπ- 9 f. Schweigen, Stille; σιωπά-ω schweigen, 
still sein (Fut. σιωπή-σω, Aor. ἐ-σιώπη-σα, Fut. σιωπή. σο-μαι; ‚seltner 
0m, Aor. Pass. ἐ-σιωπή-θη-ν), dor. und poet. σωπά-ω (ἡ μᾶν πολ- 
λάκι x«l τὸ σε-όωπα-μένο-ν εὐθυμίαν µείζω φέρει Pind. I. I. 63); 
σιώπη-σι-ς f. das Schw., Verschwiegenheit; σιωπη-λό-ς, „06-5 ver- 
schwiegen, schweigsam; σίπτα σιώπα. ἸΜεσσάπιοι (wohl italiotisch 
σιπτάω). 

F. W. 418; F. Spr. 391. — Stokes KB. VIII. 335. — Eigenthümlich 
Sch. W. s. v.: St. σι, vgl. σιγή und lat. sileo, und 6%; eigentlich: Stimm- 
schweigen. 

8vama schwammig, dumpf. — Goth. svamm-s, ahd. suam, 
mhd. svamp (Gen. svambes), nhd. schwamm; goth. svwm-sl, nhd. 

sumpf, ndd. sumpf. 
(όΓαμ-πο) «οµ-φό-ς schwammig, locker, dumpf, σοµφό-τη-ς 

(τητ-ος) f. Schwammigkeit u. s. w., σομφώδης von schwammiger 
Art. — (6Foy-xo, 090y-%0, σπογ-κο; F zu o, x verhärtet, vgl. sva 
dps pag. 1034, Alo-po-s, Alo-no-s pag. 233) «εφόγ-γο-ς, επόγ- -γο-ς 
m., CPOYY-, CTOYY- -ιά f. Schwamm, Demin. 6goyy-, σπογγ-ίο-»; 
Groyy-doio-v n.; σπογγ-ίζω mit dem Schw. abwischen (2- σπογγισμένα 
Ath. 8. 351 a), σπογγισ-τ-ικό-ς zum Abw. mit d. Schw. geh., σπόγγισ- 
ματ) n. das Abw. mit d. Schw.; σφογγ-, moyy-eó-c m. der auf Schw. 
Jagd macht; onoyyo-siörg, σπογγώδης schwammartig. 

Lehnwort: (* sfun-gu-s) fun-gu-s m. = 090y-yo-s, Demin. fungu- 
lu-s; fungi-du-s, fung-0su-s = couqóg (Gloss. Phil.), fungi-nu-8 von 
Pilzen (Plaut. Trin. 4. 2. 9); spong-ia f. = σπογγ-ιά, Demin. spongió-la 
f, -lu-s m., spongia-re = onoyylio, spong-iu-8, -0Su-s = σοµφός. 

C. E. 384. — Kuhn KZ. IV. 9. 17. XIV. 223. — Vgl. noch: Allen 
St. III. 241f. Ascoli KZ. XVII. 354. 409. XVIII. 436 f. Dugge KZ. XX. 
28. Corssen I. 161. II. 189; B. 460. Deffner St. IV. 284. Fick KZ. XXII. 
102. 2). Froehde KZ. XXII. 263. Grassmann KZ. XII. 105. Lottner KZ. 
VII. 178. Savelsberg KZ. XXI. 143; dig. p. 81. Schweizer-Sidler KZ. 
XII. 306. XVII. 147. 

1) SYAR tönen. — Skr. svar 1) einen Laut von sich geben, 
erschallen, tönen, 2) erschallen: lassen, 8) besingen (PW. VII. 
1440). | 

svar. 

(σΓαρ) cup (vgl svap, Un-vo-s pg. 1218). — εΌρ-ιγξ (vgl. 
φόρμ-ιξ. A&-VyE, πλάστ-ιγδ) (Gen. σύρ-ιγγ-ος) f. Pfeife, Flöte, Hirten- 
flöte; dann nach der Gestalt derselben jeder röhrenartige Körper 
(Speerbehälter, Radbüchse, Biutader, hohles Geschwür, Fistel, 

77° 



— 1220 — 

Höhle, Kluft!); Demin. συρίγγ-ιο-ν; συριγγ-ία-ς m. eine hohle Rohr- 
art (Diosk.); συριγγ-ώδης röhren-, fistel-artig; (ovg-ıy jo, cvgidjo) 
εὈρίζω, neuatt. συρίετω, dor. συρίσδω (συρίσδες 2. Sg. Theokr. 1. 3), 
pfeifen, auf der Syrinx blasen, zischen, zischeln, auszischen, schnau- 
ben (Fut. συρίξ-ο-μαι, besser als συρέξω, Aor. ἐ-σύριξα)Σ); συρυκ- 
ın-9, Nbf. συρικ-, συρισ-τή-ς, -τήρ (τῆρ-ος) m. der Pfeifende u. s. w., 
GvQiy-, GvQiO-uó-; m., (Gvgiyx-rt) σύριγξι-ς f. das Peifen u. s. w., 
σύριγ-, σύρισ-μα(τ) n. das Gepfiffene, der Ton; -συριγ-ό-ω zur Röhre 
machen, aushóhlen. 

(συρ) ὑρ. — ὕρ-αξ (ἄκ-ος) m. Spitzmaus [vom pfeifenden Tone 
so benannt]°). 

(σ/ερ) ceıp. — Ceip-nv (ῆν-ος) f. (meist Pl.) Σειρ-ῆν-ες (Du. 
Zeioyv-oliv Od. 12, 52. 167) ein liebreizendes und durch Zauber- 
gesang umstrickendes Schwesternpaar, das von der Kirke stidöstlich 
auf einer märchenhaften Insel wohnhaft zu denken ist (Ameis- 
Hentze ad Od. 12. 39; Homer kennt deren nur zwei, später nahm 
man drei oder vier an und stellte sie als Vögel mit jungfräulichem 
Angesicht dar. Sie sind das Bild der Spiegelfliche des Meeres, 
unter der todbringende Gefahren verborgen sind)*); σειρήν-ιο-ς 
sirenenhaft, bestrickend; σειρήν eine wilde Bienenart (Ar. h. a. 9. 
40); eine kleine Vogelart (Hes.; vielleicht Zeisig, franz. serin). — 
σέρ-κο-ς᾽ ἀλεκτρυών, καὶ ἀλεκτορίδες σέλκες (oeAnldes?). σἐρ-τη-ο΄ 
γέρανος. Πολυῤῥήνιοι (Hes.). 

sval. 
(c.FeÀ) ceu. — (ειλ-ην-οί, ion. Σ:λ-ην-οί (Σιλγῆνοι Hes. [so. 

Varr. statt Zilyivoi] of Σάτυροι) m. Silenen, dem lydischen und 
phryg. Cultus angehörige Götter der Auen und von Bächen durch- 
schnittenen Wiesengründe, mit dem Cultus des Dionysos in Ver- 
bindung gebracht [Musik ein stark hervortretendes Moment in der 
Sage von den Silenen, die oft als Erfinder der Syringen- und 
Flóten-musik bezeichnet werden]°), Zeulnv-ıxö-g silenenhaft, Σειλην- 
@ödns silenenartig. 

(cFai-m) cáÀ-m. — «άλ-π-ιγξ (1yy-05), später poet. σάλπ-ιξ, f. 
Trompete (Hom. nur Il. 18. 219, wo die Stimme des Achilleus 
mit dem Trompetenschall verglichen wird)9); (oaAn-ıy jo, σαλπ-ιὸ-1ω) 
εαλπίζω (Fut. σαλπίγξω, spät. auch σαλπίσω wie N. T., Aor. ἐ- 
σάλπιγξα. ἐ-δάλπισεν Luc. Okyp. 114 vom Hahne) T), σαλπιγκ-τή-ς, 
Nbf. σαλπικ-, σαλπισ-τή-ς m. Trompeter, σαλπισ-μό-ς m. das Trom- 
peten, σάλπισ-μα(τ) n. Trompetenschall (Poll. 4. 86). 

Svar. | 

sär. — (*sar-du-s) sar-dà-re (sar-rä-re) sprechen, vernünftig 
sein (sardare intellegere significat Fest. p. 322. 26; quod bruti nec 
satis sardare queunt Naev. ibd. p. 323. 6). — ab-sur-du-s (Adv. 
-de) ab-tónend = misstönend, missklingend (vgl. vor quasi extra 
modum absona et absurda, Cic. divin. 3. 11. 41; si pauca repetiero 
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ab inilio causisque facinorum non absurda, Tac. h. 4. 48); (übertr.) 
ungereimt, abgeschmackt, albern®), absurdi-ta-s f. Ungereimtheit 
(Claud. Mam.) — (sar-sar, sur-sur) Sü-surr-u-8s (rr durch Con- 
sonantenverschärfung, Abl. -rw App. Flor. 6. pg. 357. 39) m. Ge- 
murmel, Geflüster, Lispeln, Säuseln, Zischeln; Adj. susurru-s mur- 
melnd u.s. w.; susurrü-re murmeln u.s. w., susurra-ti-m murmelnd 
(Marc. Cap. 6. 227), susurra-ti-o(n) f., -men (min-is) n. = susurrus, 
susurrä-tor m. Murmler, Ohrenblüser, susurr-ö(n) m. id. 

sör. — SÜT-eX (ic-is) m. = ὕρ-αξ (das Pfeifen der Spitzmaus 
galt den Rómern als bóses Omen)?), soric-in-u-s von der Sp. kom- 
mend (soricina naenia Müusetodtenlied Plaut. Bacch. 4. 8. 48). 

Benfey Wzll. I. 462. .— B. Gl. 438b. — Corssen I. 314. 488 f. II. 
165 f. 408. B. 99. 419. 507. — C. E. 288. 357. 604; KZ. I. 267f. — 
Deffner St. IV. 284. — F. W. 220. 417. 504. — Legerlotz KZ. VIII. 118. 
196. 128. 209. — Pott E. F. I. 206. — Sonne KZ. X. 162. — Ebel KZ. 
IV. 160: W. svar wohl aus stvar entstanden (vgl. Skr. türja-m, instru- 
senium musicum, τυρίσδω Theokr.). — 1) Vgl. noch: Brugman St. IV. 
156 Anm. Bugge KZ. XIX. 443. — PW. VII. 1118: surunga (= σὐριγὲ 
Lies σὺριγξ] nach Benfey) ein unterirdischer Gang, Mine, Bresche. — 

. W.l ce: „bedenklich durch dor. τυρίσδω pfeife“. (C. V. I. 201 liest 
συρίσδω, ebenso Ahrens Theokr. 1. 8, der de dial. II. 65 τυρ- verwirft). 
— 2) C. V. (Anm. 1). — 3) Vgl. noch: Förstemann KZ. I. 497. Kuhn 
KZ. il. 185. Lottner KZ. ΥΠ. 177. 103). — 4) Vgl. noch Christ p. 257 
und Hart. Rel. d.'Gr. II. pg. 140. — Zur Sache vgl. noch: Preller gr. 
Myth. I. pg. 481 ff. Schrader „die Sirenen im Alterthum"', Berlin 1868. 
— 5) Vgl. noch: Brugman St. IV. 119. Christ (Anm. 4). Preller gr. 
Myth. I. pg. 575. — 6) Sonne l. c.: ein deutlicher Fall des causalen p 
ἐσαλ-π tönen machen), wie anderswo mit,Bopp's Billigung (vgl. Gramm.! 
pg. 1033) bemerkt. — 7) C. V. I. 358. II. 272. 275. — 8) Anders F. W. 
219. 221. 503: svad, svard schmecken; ab-surdus ab-geschmackt. , 

2) SYAR glänzen, leuchten, brennen. — Skr. svar 
leuchten, scheinen (PW. VII. 1441). 

SYAT. 

cup (vgl. svar, σῦρ-ῳξ pg. 1219)!). — Cüp-o-c f. kykladische 
Insel (jetzt Syra); Cup-in f. (Od. 15. 403) ein mit idealen Zügen 
geschildertes Eiland der Mürchenwelt im Nordwesten oder Westen 
(Ameis-Hentze ad. 1. c.); (υρ-ᾶκ-ώ (οὔ-ς), (συρ-ᾶκ-οντ-ια) Cup-ük- 
oucat (ion. Ζυρ-ήκ-ουσαι, dor. Συρ-ώκ-οσσαι, -οσαι) f. = Glanzspitze 
(Stadt in Sieilien vom Korinthier Archias gegrtindet), jetzt Siragossa. 

(σερ) cep. — (σερ-ιο) cetpó-c heiss, hitzig, brennend (bes. 
von der Sonnenhitze), σείρ (Hes.) id.; ceip-ıo-c (das erste ı epen- 
thet.) id., gew. als Subst. (είρ-ιο-ς m. der Hundsstern, Sirius; 
G&ÍQ-LVO-G, σειρι-ό-ει-ς — σείριος; Oeıpıa-w-leuchten, brennen, an der 
σειρίασις leiden, σειρία-σι-ς f. durch Sonnenbrand entstehende Krank- 
heit, Sonnenstich; σειρ-αίνω durch Hitze austrocknen, dörren (Sp.). 

(oFeg, Feg) "Hp-a, ion. "Hp-n, f. die Leuchtende, die Schwester 
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und Gattin des himmlischen Lichtgottes, Tochter des Kronos und 
der Rhea?); Ἡραΐο-ν n. Heiligthum der H., bes. ein berühmter 
Tempel in Argolis, Pl τὰ "Hocía Fest der H.; 'Hoaiía ὄρη in Sici- 
lien (D. Sic. 4. 84). 

sval. 
(σελ) «ελ. — οέλ-ας (Gen. σέλ-α-ος, Hom. nur Nom. und Dat. 

σέλα-ἲ, σέλαι) n. Glanz, Licht, Strahl, Schein?); (σέλ-ακ-ο, σελ-αγ-ο) 
σελ-αγ-έ-ω erhellen, erleuchten, (intr.) leuchten, strahlen; σελαγ-ίζω 
id., σελάγι-σ-μα(τ) n. Leuchten, Wetterleuchten (Nik.); σελά-ω = 
σελαγέω (Sp.), σέλα-σ-μα(τ) n., σελα-σ-μό-ς m. id. (Sp.); (σελ-ακ-Ίο-μαι) 
σελάσσο-μαι id. (Nik.); σελά-σκ-ων λάµπων (Theognost. Canon. Cra- 
mer Anecd. Oxon. 4. p. 11. 19)3). — caA-nv-n f. Mond, mond- 
förmiger Körper, Σελήνη Mondgöttin, Demin. σελήν-ιο-ν n., σελην-ί-ς 
(ίδ-ος) f., -έσκο-ς m.; oeAnv-aio-s mondhell, mondförmig, als Subst. 
σελην-αία, ion. -aln, f. σελήνη; σελην-ιά-ων -ιάζω, mondsüchtig sein, 
σελήνια-κό-ς mondsüchtig, σελήνια-σ-μό-ς m. Mondsucht (Diosk.); 
oeAnv-I-m-s, σελήηνο-ειδής mond-artig, -fórmig. 

(σελ, Fer) ἑλ. — ἑλ-άν-η, ἑλ-έν-η, f. Fackel (Ath.); Ελένη f. 
— die’ Strahlende, Glänzende, Tochter des Zeus und der Leda, 
Gemalin des Menelaos, berühmt durch ihre Schönheit, von Paris 
entführt ward sie die Ursache des troian. i[rieges?); πτωχ-ελένη f. 
Bettelhelene, gemeine Dirne (Ath. 18. 5850); Ἔλεν-ο-ς m. Sohn 
des Priamos und der Hekabe, berühmter Seher; ein Grieche — 
(ie) εἴλη (Έλ-η Sp.) f. Sonnenwürme, εἰλέ-ω an der S. würmen 
(Eust.), εἶλη-σι-ς f. das Sonnen, die Sonnenhitze; (mit älterem Vo- 
cal a) ἁλ-έα, ἀλ-έα, ep. ἀλ-έη (Od. 17. 28) = εἴληδ), ἀλεά-ζω 
warm sein, ἀλεαίνω erwärmen, ἀλεαν-τ-ικό-ς erwärmend. — βέλα᾽ 
ἥλιος καὶ αὐγὴ ὑπὸ «ακώνων. ᾖβελάσσεται' ἠλιωθήσεται. γέλα-ν᾿ 
αὐγὴν ἡλίου. γελοδυτία᾽ ἠλιοδυσία. ἕἑλ-εία v ἕλα ἡ τοῦ ἡλίου αὐγή. 

(σΓαλ-α. συλ-α., vÀ-Fa) ὕλ-η f. (Brennstoff) Holz, Gehölz, 
Wald; Bau-, Brenn-holz; Schiffsballast (urspr. Holz, Reisig, dann 
auch Steine, Schutt); überh. Stoff, Materie, Masse’); ὑλα-ἴο-ς holzig, 
waldig, materiell, körperlich; v4-ıx0-g mat., körp. (Sp.); ὑλήει-ς 
holzig, waldig, waldreich, ὑλώδης id.; ὑλά-ζο-μαι holzen, Holz machen 
oder hohlen (Hes.), ὕλα-σ-τή-ς m. der Holzende, Fem. ὑλά-σ-τρ-ια 
(Lex.); ὕλη-μα(τ) n. Strauchwerk, Reisig, Stoff, Masse, ὑληματ-ικό-ς 
zum St. u.s. w. geh. — (c erhalten in) Cxartn-cöAn f. Stadt auf 
der thrak. Küste, Thasos gegentiber (Her. 6. 43), Scapte-süla (Lucr. 
6. 810) Scaptensüla Fest. p. 330. 15 (Lachmann ad Lucr. 1. c.: 
mihi cerium videlur. Scaptesylilas m nomine suo sigma litteram in 
silvae vocabulo ex ultima antiquitate deductam retinuisse)°). 

(cFaÀ, opal, vgl. sca = afe) waX (vgl. dor. ψέων, lv, pe 
vom St. ops) sehwelen, sengen?) — ψόλ-ο-ς m. Russ, Rauch, 
Qualm, Dampf, Ψψολό-ε-ς russig, rauchig, dampfig; schwarz, 
schmutzig (Plut.). — (σφαλ-σφαλ, σφα-σφαλ) φέ-ψαλ-ο-ς, ion. φέ-ψελ- 
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0-5, poet. φε-ψάλ-υξ (vy-oc), m. — ψόλος, φεψαλό-ω zu Rauch u. 8. w. 
machen, einäschern (ἐφεψαλώ-θη Aesch. Prom. 362). — (σ[αλ = 
σβαλ) ἄ-εβολ-ο-ς m., ἀ-εβόλ-η f., Russ, ἀσβολό-ει-ς russig, ἀσβολά-ω 
(Plut. Kim. 1), ἀσβολό-ω (Ath.), ἀσβολ-αίνω (Sp.) mit Russ schwär- 
zen, ἀσβόλη-σι-ς f. das Berussen; ἀσβολώδης russartig. 

svar. 

ser. — sör-Snu-S hell, klar, heiter, als Subst. n. serenu-m 
heller Himmel, klares Wetter; Serenu-s, Serena röm. Eigenn.; 
sereni-ta-s (tati-s) f. Helle, Klarheit, Heiterkeit (als Titel der Kaiser: 
Verklärtheit, Erlaucht), serenä-re hell u. s. w. machen, aufheitern, 
verklären, serena-tor m. Aufheiterer, Bein. des Jupiter. — (*ser-u-s) 
sere-sc-ere trocken werden (= ausgebrannt werden); (*ser-ni-s 
Trockniss, Räude) ser-ni-ösu-s voll Trockniss, Räude (serniosos, 
quos mos petiginosos dicimus (Theod. Prisc. 1. 12). — Surr-entu-m 
n. Stadt in Campanien, jetzt Sorrento (rr Consonantenverschürfung, 
vgl. su-surru-a pag. 1221). 

sór. — SNör-a f. Stadt der Volsker in Latium, jetzt Sora 
(= die Glänzende!); Sör-ac-te [Sauracte Cat. p. 11. Jord.] (-ts) n. 
Berg in Etrurien mit einem Apollotempel, jetzt Monte Tresto oder 
M. di Silvestro oder di S. Oreste (= Glanzspitze; urspr. das Vor- 
gebirge, auf dem die Stadt lag, von Rom sichtbar, vgl: sa forme 
isolée et singuliére frappe les regards, quand on sort de la ville par 
une de deux portes du nord, Walckenaer I. pg. 448); Sör-anu-s m. 
glünzender Gott (Apollo). 

sval. 
S801 (söl-is) m. Sonne, Sonnen-schein, -gluth!'), sol-ari-s, -ariu-s 

zur S. geh., als Subst. -ariu-m n. Sonnenuhr, (tibertr.) sonniger 
Theil des Hauses — Terasse, Balcon, Altan; söl-änu-s m. Ostwind 
(Vitr. 1. 6. 5, sonst) sub-solanu-s; sol-à-g-o (In-is) f. = heliotropium, 
eine Pflanze; in-solä-re in der Sonne dörren, trocknen (Col), solä- 
tus am Sonnenbrande krank, solati-o(n) f. das Sonnen (Cael.). 

sil-va (Gen. silva-i Enn. ap. Macrob. Sat. 6. 2, silwa drei- 
silbig, Hor. ο. 1. 28. 4, epod. 13. 2) f. = Όλη, Demin. silvi-la f.; 
Silv-änu-s m. Wald-gott, (-änae Or. inser. 2103); silvd-ficu-s zum 
W. geh., waldig, wild wachsend, süv-es-tri-s (vgl. terr-es-tri-s pg. 
310) id., süv-ösu-s waldreich; silve-sc-ére wild wachsen, verwildern; 
Silv-ini Stadtgemeinde in Apulien. 

B. Gl. 428b. 4898. — Chalkiopulos St. V. 360. — Corssen I. 814. 
484 f. II. 64. 79. B. 386. 507. — C. E. 376. 541; KZ. I. 29f. — F. W. 
196 f. 220. 495. 503; F. Spr. 255. — Legerlotz KZ. VIII. 208ff. — Schweizer- 
Sidler KZ. II. 72. 1II. 869. IV. 310. — W. sw antreiben + Suffix -ar = 
svar nehmen an: Schweizer-Sidler Zeitschr. f. 6st. Gymn. 1876 pg. 182. 
Sonne KZ. XII. 858. — 1) Corssen l. c. — 2) C. E. 118. — Schweizer- 
Sidler KZ. Ἱ. c. — Sonne epil p. 21 (dems. scheint jedoch KZ. X. 366 
Anm. diese Deutung verfehlt) — Anders: a) = fnea, Here als „Luft, 
aura“, Christ p. 254. Pott KZ. V. 282 (jedoch: „etym. Zusammenhang 
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mit svar Himmel möchte ich begrifflich noch nicht schlechthin ver- 
reden“); vgl. Plat. Kratyl. 4040: ἴσως δὲ μετεωρολογῶν 0 νομοθέτης τὸν 
“Eon "Hoo ὠνόμασεν ἐπικρυπτόμενος. b) = ἔρα Erde: Hartung Rel. und 
Myth. d. Gr. Ill. pg. 77. Welcker Götterl. 1. 368. c) Andere zu hera 
Herrin (vgl. dagegen C. E. Ἱ. ο.). — 3) Vgl. noch S. W. und Sch. W. s. v. 
— 4) C. V. I. 271. 14). 284. 347. — 5) Vgl. noch: Preller Myth. d. Gr. 
II. pg. 108. La Roche Zeitschr. f. öst Gymn. 1865 pg. 279. — 6) Vgl. 
noch: Benfey I. pg. 460. Brugman St. V. 223. — Anders F. W. 182: 
var, ur, warm sein, wallen. — 7) Vgl. noch Kuhn KZ. I. 515. II. 131. 
Lottner KZ. VIL 177. 102). — Anders: a) Froehde KZ. XVIII. 262: W. 
sval (alind. svalir Gebälk, ahd. svelli Schwelle, σέλµατα, solum Boden, 
solea Sohle u. 8. w.); ὕλη Holz, Stoff, Basis im chem. Sinne; silva für 
*sulva Baum, Wald. b) Pape W. s. v.: ea scheint wie vios von vo, «ύω 
= Qvo abzuleiten, der Ort, wo das Holz wächst, dann sylva. — Vgl. 
noch Klotz W. s. v.: silva = ὕλη, obschon die Schreibweise sylva grund- 
falsch ist, weil das Wort weit eher in dic latein. Sprache überging, ehe 
diese den Buchstaben y brauchte. — 8) Vgl. Ahrens KZ. X. — 
9) C. E. 689. — Fritzsche St. VI. 320. — Schmidt KZ. XXII. 3M, — 
Anders F. W. 137: bhas kauen, zermalmen: "φε-φεσ-αλο-ς, φέ-ψ-αλο-ς. 
— 10) Vgl. Angermann St. V. 379. 1). 385. — 11) Vgl. noch: G. Meyer 
St. V. 57. L. Meyer KZ. V. 378. VI. 164. — 12) Vgl. Anm. 7 und Brug- 
man St. IV. 119: lat. silva pro *sulva. 

— ——— —Ó—M 

3) SYAR binden, reihen, knüpfen; intr. schweben, 
hängen. — Skr. sar-at, sar-it Garn, Faden, Schnur (PW. VII. 
780. 787); lit. sver-ià wäge, svar-a-s Gewicht, Pfund, svär-ti-s 
Wagebalken; alind. svör-vi Kette u. 6. w. 

SYAT. 

(σφερ) cep. — (σερ-ια) ceipá, ion. euer f. Seil, Strick, Schnur, 
Band); σειρ-ά-ς {άδ-ος); σειρ-ί-ς ({δ-ος) f., σειράδ.ο -ν n. kleines 
Seil u. s. w.;  σειρά-δην mit einem S. (Sp.); σειρα-ζο-ς am S.; σειρά-ω 
(δεσµέω Phot.), in Compos. ort mit e. S. binden, ( σειρό- c) 
σείρω-σι-ς f. das Anbinden (Phot.); ἄ-σειρο-ς ohne Seil, nicht an- 
gebunden (Hes.); σερ-έ-ς (ζώστηρ Hes.). 

(c.Fso, «ερ) ép. — ἕρ-μα(τ) n. a) Ohrgehänge — Ohrbaumeln 
(Hom. nur Pl. Il. 14. 182. Od. 18. 297, ἐνώτια Schol); b) Ballast, 
Schwerpunkt, Stütze, Träger, Balken (parallel mit dem Kiel auf 
beiden Seiten unter das Schiff geschoben, um es in eine feste Lage 
zu bringen) 7): ἑρμά-ζω, ἕρματ-ίζω mit B. beladen, stützen, feststellen, 
ἑρμασ-μό-ς m., ἕρμασι-ς f., das mit B. Beladen u. s. w. , ἕρμασ-μαίτ) 
n. = ἕἔρμα, £guer-i-em-s "stüitzend. — εἷἶρ-μό-ς m. Verkntipfung, 

(fo) ép (2 statt £ vgl. C. E. 350. 636. 673). — (ἐρω) 
εἴρω reihen, knüpfen, binden (das Pris. von Pindar an); (Hom. 
ᾖ-ειρ-ε Il. 10, 499. 24, 590 ist entw. Imperf. oder Aor., sonst nur 
Part. Perf. Pass. ἐαςμένο -s und Plusqu. ἕ-ερ-το [ἕερτο ἐκρήμνα Hes.], 
elo-x« Xen. Kyr. 8. 3. 10, PM (Hippokr.)) — (ἐρ-τι) ἔρ-ει-ς 
(nach Suid. auch iens), E ν-ερ-σι-ς (Thuk. 1. 6) f. Verknüpfung. 
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(cfe , €Fop, Fog) öp. — ὅρ-μο-ς m. Schnur, Kette, Halsband, 
Demin. ὃρμ-έσκο-ς m. — Ópp-iá f. Angelschnur (σχοινίον λεπτόν 

‘ Hes. ); ὅρμι-εύ-ω mit der A. fischen, ὅρμιευ-τή-ς m. Angler (aone- 
Asvins, 6 τῇ ὁρμιᾶ χρώμενος ἁλιεύς Moeris). — ὅρμα-θό-ς m. Reihe, 
Kette, Schaar, Schaaren (von Fledermäusen Od. 24. 8), όρμαθ-[ζω 
in eine Reihe bringen. — ὅρ-μο-ς m. Ankerplatz, Rhede (wo die 
Schiffe schweben) (vgl. βορµός σταθµός Hes.), ógué-o vor Anker 
liegen; ὁρμ-ίζω vor Anker legen, einlootsen (Aor. ὥρμισα, Conj. 
ὁρμέσσομεν Il 14. 77, Pass. — ὁρμέω, Aor. ὠρμίσ-θη-ν, Perf. we- 
µισ-μαι); Όρμι-σι-ς f. das vor A. Legen (Sp.), ὄρμισ-μα(τ) n. Anker- 
platz. — πάν-ορμο-ς all-bergend, d. h. überall mit Landungsplätzen 
(nur Od. 13. 195 λιμένες τε πάνορµοι Hafenstellen); ΤΠάν-ορμο-ς m. 
Stadt und Hafen in Sicilien, jetzt Palermo; Stadt in Epirus; Hafen 
in Achaia; Hafen von Ephesus; 'Opyuíot, [dann coo, σφορ] Φορμίαι, 
Formiae f. Stadt in Latium an der campanischen Küste, jetzt Gatta 
(Eis δὲ Φορμίαι 4ακώνικὸν κτίσμα ἐστίν, Ὁρμίαι λεγόμενον πρότερον 
δια τὸ εὔορμον, Strabo 5. 3. 6. Oppidum Formiae, Hormiae prius 
olim dicium, Plin. h. n. 5. 9. Formiae oppidum appellatur ex Graeco, 
velut Hormiae, quod circa id crebrae stationes tulaeque erant, unde 
proficiscebantur navigaturi, Paul. D. p. 88 M.)^). 

cFap + cFap. | 
(oFog-oFap, dn Keg-Fsp) εἴρ-ερ-ο-ς m. Knechtschaft, 

Gefangenschaft (nur Od. 8. 529, δουλεία Apoll.)9). 
(όὐ-α-σ/-αρ, oFo-0Fap, "fo- Fat) ó-ap, ο contr. (p, f. = conjunz, 

Genossin; Ehegenossin, Gattin (Gen. Pl. ὁάρ-ων Il. 9. 327, Dat. 
ὤρ-ε-σσι-ν Il. 5. 486)°); we-es’ κήδεµόνες (Hes.); ὅαρ-ο-ς m. trau- 
licher Umgang, traul. Gesprüch, (überh.) Unterhaltung, Rede, Ver- 
kehr (vgl. serere colloquia, conserere sermonem; ; ὀαρ-ίζω vertraulich 
verkehren, sich vertr. unterhalten (Iter. contr. ώρίξ-ε-σκ-ο-ν h. Merc. 
$8), ὀαρισ-τνή- c m. Genosse, Gesellschafter (nur Od. 19. 179 Μίνως 

- 4hóg μεγάλου ὀαριστής), ὁαρισ-τύ-ς f., ὀαρισ-μό-ς m., ὀάρισ-μα(τ) 
n. = ὄαρος. 

(a Fa-oFag, σ/α-σξερ, «-α-φερ) d-ep, contr. dp, = schweben 
machen, d. i heben, tragen. — (ἀ-ερ-ω) ἀ-έῤῥω lesb., ἀ-είρω 
ion. poet., αἴρω att., heben, tragen (doch αἴρ-ο-ντ-ας I. 17. 724; 
Fut. ἀρῶ, Aor. ζειρα, ἄειρα ion. poet., "oo att. , Perf. ἠρ-κα; Med. 
Aor. ἠρά-μην, Hom. nur ἠρό-μεθα, ἤρα-το; ἀειρά-μενο-ς» Herod. 
ἀειρά-μενο-ς; ἀείρα-σθαι, poet. auch ἠρό-μην; Pass. Perf. ἦρ-μαι, 
Plusqu. ᾱ-ωρ-το Il. 8. 272, Aor. ᾖρ-θη-ν, ep. poet. auch ἠέρ-θη-ν, 
ἀέρ-θη-ν, Part. deg-8-el-c) ?. (&-80-) ἠ-ερ-έ-θ-ο-μαι (episch) hangen, 
schweben, flattern (nur ἠερέθονται Il. 2, 448. 3, 108. 21, 12 und 
sp. Dicht. Je). — (St. &g-r0) ἄρ-τά-ω, ion. ἀρ-τέ-ω, aufhängen, auf- 
knüpfen, ποπ. Pass. angekntüpft, befestigt sein (Perf. ἤρτη-μαι); 
ἄρτη-μαί(τ) n. das Herabhangende, Ohrgehünge, angehüngtes Ge- 
wicht; agr-avn f. Schlinge, Strick (Trag.). 
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(aFfa-ofog, a-Fog) ἀ-ορ. — ἄ-ορ (-ορ-ος) m. Schwert (am 
Wehrgehenk getragen)") (metapl. Acc. PL ἄορ-ας Od. 17. 222; 
bei Hom. & in zweisilb. Casus, in dreis. in arsi ἂν in thesi a); 
ἀορ-τήρ (τῆρ-ος) m. Wehrgehenk, Tragband, Riemen; ἆ-ορ-τή f. 
(Heber =) Schlagader (aus dem linken Herzbeutel aufsteigend), 
Aorte, bei Hippokr. auch die beiden Enden der Luftröhre (άρτηρ-ία 
8c. ἁορτή» Schlag-, Puls-ader, Arterje; ἡ τραχεῖα Luftróhre); ἀορτέ-ω 
(nur aogrm-Beig ix πίτυος Arch. 22). — -n-op-o-c (regress. Deh- 
nung): &m-jogog herabhangend, schwebend; µετ-ήορος, (mit Um- 
springen der Quant.) µετ-έωρος (att.), in der Höhe schwebend, hoch 
über der Erde (ναῦς u. Schiff auf hoher See); Himmels-, Luft- 
erscheipung, Meteor; übertr. (was in der Luft schwebt, ist) schwan- 
kend, unstät, (von Affecten) gehoben, gespannt; παρ-ήορος daneben 
hangend (ἴππος Beipferd), daneben ausgestreckt, sich überhebend; 
Gvv-jogog zusammenhangend, zugesell (nur von der φόρμιωξ Od. 
8. 99: n δαιτὶ συνήορός ἐστι Θαλεί). — ἄ-ώρο-ς (progr. Dehnung) 
beweglich, umgreifend nach allen Seiten (nur πόδες Od. 12. 89, 
der Σκύλλη, penduli, πρεµαστοί Schol). — ἁπ-ή-ώρο-ς (doppelte 
Dehnung) fern hängend (nur Od. 12. 435: ἀπήωροι 6’ ἔσαν ὄζοι, 
d.i. von Odysseus) !P). 

(oFaı-oFfop, Farfog) αἰ-ώρ-α f. Schwebe, Wage, alwo-E-w 
schweben machen, heben, Med. schweben, hangen, αώρη-οις f. 
das Schweben, αἰώρη-μαίτ) n. das Aufhängen, die Schwebe (Eur. 
Or. 972, Hel. 353: φόνιον Todesschlinge); αἴωρ-ίζω — αἰωρέω (Sp.). 

SYVAT. ‘ 

se}. — sÖr-öre reihen, verbinden (Perf. sér-ui), in-ser-in- 
untur (Liv. Od. Lat, wohl von serire, Nbf. zu serére, vgl. feri- 
nunt pag. 413) 11): Part. als Subst. ser-ta (erg. corona) f. Kranz- 
gewinde, Guirlande, ser-íu-m n., meist PL, id.; sería-re bekränzen 
(sertat στεφανοῖ Gloss. Gr.), serta-tu-s bekränzt (Marc. Cap. 5 pr.); 
Adv. -ser-li-m: in-sertim hineinfügend (Lucr. 2. 114), prae-sertim 
vorzüglich, zumal, besonders. — ser-a f. Riegel, Thürverschluss 
(aus der homer. Sitte Od, 1. 441 f. den Riegel mit einem Riemen 
hin und her zu schieben), serä-re verschliessen (nur Venant.), 
sonst: ob-serüre verschliessen, re-serüre aufschliessen. — sör-ie-8 f. 
(eig. das Reihen) Reihe, Reihenfolge (nur gebräuchlich die For- 
men Serie-s, -m, serie). — ser-il-ia n. Pl. Taue, ser-il-la n. Pl. mit 
Tauen zusammengefügte Boote. — (sérére gesprüchsweise fügen, 
vgl. mulía inter se vario sermone serebant Verg. A. 6. 160, popu- 
lares orationes serere Liv. 10. 19. 7) dis-seröre auseinandersetzen, 
besprechen, verhandeln, Part. di-ser-fu-s (st. dis-sertus) (disertus a 
disserendo dictus Paul. D. 72. 16) wohlredend, gewandt (eloquens 
beredt); Intens. disser-t#-re sorgfältig besprechen u. s. w., dissertä- 
ti-ö(n) f. sorgf. Erörterung, Untersuchung; Ser-mó(») m. Gespräch, 
Unterredung, Redeweise (sermo, opinor, est a serie, unde sería; 
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sermo enim non potest esse in uno homine solo, sed «bi oratio cum 
altero conjuncta, Varro 1. 1. 6. 64)13), Demin. sermun-cülu-s m.; 
sermon-äli-s zur R. geh.; sermonäri (rusticius videlur, sed rectius: 
sermonari crebrius est, sed corruptius, Gell. 17. 2. 17); (*sermon- 
co-ino, vgl. tirocinium pag. 291) (*sermo-c-in-u-s) sermocina-ri sich 
unterreden!?), sermocina-ti-o(n) f. Unterredung, sermocinä-tr-ix f. 
Unterrederin (ein Theil der Rhetorik, προσοµιλητική Quinct. 3. 4. 10). 

80r. — 8or-8 (Gen. sor-ti-s, Nom. sor-ti-s Plaut. Cas. 2. 6. 
28, Abl sor-ti ibd. 2. 7. 5. Verg. G. 4. 165. Sil 7. 368, vgl 
Neue I. 147) f. Loos, Antheil, Geschick [sero : sors = fero: fors 
pag. 601]!^, Demin. sor&-cwla f. Loostüfelchen; sorti-ri (vorklass. 
Nbf. -re) loosen, erloosen, erlangen, sorfi-tu-s (tüs) m. das Loosen, 
sorti-ti-ö(n) f. id., sorti-tor m. Looser (Sen. Troad. 984); con-sor-s 
gleiches Loos oder gleichen Theil habend, Geführte, Genosse, con- 
sort-iu-m n., -io(n) f. Genossenschaft; ex-sor-s ohne Loos,"untheil- 
haftig. 

(ser, sre) ré. — (St. re-ti) rö-te n. (Abl. reti Plaut. Rud. 
^. 4. 4. 27. Truc. 1. 1. 7, Acc. rete-m Rud. 4. 3. 45, fem. refe can- 

nabina Varro r. r. 3.5. 11, retes meas Charis. 1. p. 20) (Ge- 
knüpftes =) Garn, Netz!5), Demin. reti-cülu-m n., -s m., reli-ö- 
um n., reticul-a-tu-s netzförmig; reti-ariu-s m. Netzkämpfer, eine 
Art Gladiatoren; -reti-re: circum-retire rings umgarnen, ir-retire ver- 
stricken, ob-retire id. 

Brugman St. IV. 117. 145. 11). VII. 345. — Bugge St. IV. 837 f. 
— Corssen I. 468 f. 489. B. 99 f. — C. E. 3855 f. — F. W. 503; KZ. XXII. 
200. — Pott KZ. VI. 261f. — Sonne KZ. XIII. 483 f. — Anders Bugge 
KZ. XX. 32f.: W. sar knüpfen („darf nicht, wie C. E. geschieht, mit 
scar im lit. sverti wägen vermischt werden‘). — 1) Zu W. ss binden: 
B. Gl. 4198 (σειρα). Kuhn KZ. II. 181. 467. (Dagegen Ebel KZ. IV. 
171: „kann formell durchaus nicht befriedigen'). — 2) Anders: Sch. W. 
8. v.: zu ἐρείδω. Döderlein n. 2292: = ἔρυμα. — 3) Vgl. noch: Ebel 
KZ. V. 69. Lottner KZ. VII. 177. 101). — Die Formen siehe C. V. I. 
117. 246. 304. 4). II. 132. 6). 135. 7). — 4) Anders: F. W. 195 £f. 494: 
sar gehen = Eingang und Ausgang. Sch. W. s. v.: vielleicht mit ὁρμή, 
ὁρμητήριον zusammenhüngend. — Vgl. noch: Bugge KZ. XX. 19f. C. E.1. c. 
— Anders: a) Corssen I. 102. 148. 498. 476. B. 175: dhar halten, tragen, 
stützen: F'ormiae Feste, Dergfeste. b) Savelsberg KZ. XXI. 145 f.: var 
bedecken, umschliessen, hemmen, wehren, also ὅρμος bedeckender, schir- 
mender Ort. — 2 Vgl noch: Fritzsche St. VI. 319. Lob. Path. El. I. 
p. 176. — Sch. W. s. v.: zu égvo. — 6) Anders: a) Ebel KZ. XIV. 80: 
Skr. vira, lat. vir; vielleicht ὅαρ ganz einfach = óf«g (cum viro), als 
Gegenbild zum Skr. sabhärja (cum uxore). b) Sch. W. s. v.: ὁ = ἆ 
und St. dg, 8. ἀραρίσκω. — P Anders Benfey KZ. VIII. 75: Denominat. 
durch -ja formirt, von dfee Luft, eig. «feo-jo in die Luft heben. — 
Zur Form vgl. C. V. I. 169. 807. 28). 888. II. 15. Vgl. noch Gerth St. 
Ib. 200f. — 8) C. V. IL 341. 345. — 9) Anders F. W. 181: var decken, 
wahren, wehren; «&-foe, vgl. ahd. wars f. Wehre in der Bedeutung: 
Waffe. — 10) C. E. L c. — Vgl. noch Sch. W. s. v. und Faesi ad Od. 
l c. — Anders Ameis-Hentze ad Od. 1. c.: unzeitig „von den Horen 
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nicht zur Ausbildung gebracht" daher unförmlich. Ebenso S. W. s. v. 
— 11) Vgl. C. V. I. 946 f. — 12) Zu svar tönen: L. Meyer KZ. VI. 152. 
Schweizer-Sidler KZ. III. 369. — 13) Klotz W. s. v.: = sermo und cieo 
ein Gesprüch veranlassen. — 14) Corssen B. 76. — Curtius St. III. 901. 
— F. W. 1080 (svar wügen; Loos = Dargewogenes?) — Klotz W. s. v. 
— Anders L. Meyer KZ. V. 880: wahrsch. W. skar, Skr. Kr, kar, aus- 
werfen (dazu auch x4geog) — Zur Form vgl. G. Meyer st. V. 51. — 
15) C. E. l c.: „wahrscheinlich“. Dazu Schweizer-Sidler KZ. XVI. 131: 
„nicht unwahrscheinlich“. — F. Spr. 358: ratia Netz, Sieb. — Anders 
B. Gl. 121a: granth jungere, nectere; rete e grete? 3948: grath ligare, 
nectere. 

— 

4) SYAR schmutzig, dunkel sein (europäisch). 
1) Stamm svar-da, Nbf. svardi, dunkel, schwarz!) — 

Goth. svart-a-s, ahd. swarz, altnd. svartr, nhd. schwarz; ahd. swarzi 

f. (Sehwürze), swarzen (schwarz werden). 
(* svardu-s, * suardé-re schwürzen, schmutzig machen, dazu Part. 

* srard-tu-s, * svard-su-s, *svar-su-s) *suä-su-s geschwärzt in: suä- 
su-m n. (colos appellatur, qui fit ex stillicidio fumoso in vestimento 
albo, Fest. p. 302. M.); ferner *íin-suasu-s angeschwürzt, beschmutzt 
(vgl. in-albare, -aurare u. 8. w.) in: in-suasu-m.n. (appellabant. co- 
lorem similem luteo, qui fiebat ex firmoso stillicidio, Paul. Ep. 111 M.); 
also: suüsu-m, in-suüsu-m n. Schmutzfarbe, wie sie durch 
räucherige Tropfen entstand, dann aber auch künstlich nachgeahmt 
wurde. — sorde-s (i-s) f. Schmutz, Unflath; schmutzige Kleidung 
der Leidtragenden und Angeklagten, vgl „Sack und Asche“); 
Faber.) schmutziges Betragen, Niederträchtigkeit, Demin. sordi- 
cula f.; sordi-ti-e-s (Fulg.), sordi-tu-d.o (Plaut. Poen. 5. 2. 10) f. 
id.; (*sord-u-s) sordi-du-s (Adv. -de) schmutzig, unfläthig, niedrig, 
verächtlich u. s. w., Demin. sordidü-lu-s etwas schmutzig u. s. w., 
sordida.re beschmutzen (Sp.), Part. sordida-tu-s (sordulentus Tert.) 
schmutzig gekleidet, in Trauerkleidung; sorde-re (Perf. sord-ui) 
schmutzig u. s. w. sein; Inchoat. sorde-sc-ére. — surd-u-8 dunkel, 
schmutzig, trüb (surdus color Plin. 37. 5), dann auf die Sinne 
übertragen = taub, stumpf, plump, surdi-ta-s, -tia, surdi-g-o (in-is) 
f. Taubheit; surdaster (tra, tru-m) etwas taub, harthörig; ex-surdäre 
taub machen, abstumpfen; surde-sc-ére taub werden. 

2) svar-p?). — Goth. svairb-an (abwischen), altnord. svarf 
quisquiliae, Καὶ. svrabü, sorübü (scabies, pruritus), böhm. svrab, 
poln. $wiereb (rad. svrüb, Mikl. Lex. 829). 

(σΓαρπ) cupm (vgl. svap, ὕπ-νο-ς): CUPP-0-C, συρφ-ετό-ς m. 
Schmutz, Unrath, Kehricht. — (σρυπ) fum: ῥύπ-ο-ς m. Schmutz, 
Unreinigkeit (metapl. Pl. τὰ ῥύπα Od. 6. 93); ῥυπό-ω beschmutzen 
(ῥε-ρυπω-μένα εἵματα Od. 6. 59, vgl. Kr. Di. 28. 1. 3); ῥυπά-ω 
schm. sein (ep. 1. Sg. ῥυπό-ω und Part. n. Pl ῥυπόωντα); ῥυπ- 
αίνω = ῥυπόω; ῥυπ-αρό-ς schmutzig, ῥυπαρ-ία, -ό-τη-ς f. = 6V- 
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πος; ῥύπα-δ-μα(τ) n. Beschmutzung, Schmutz (Sp.), ῥυπα-σ-τ-ικό-ς 
beschmutzend (Sp.); ῥυπώδης = ῥυπαρός. — ῥύπ-τ-ω den Schmutz 
wegnehmen, säubern, ῥυπτ-ικό-ς säubernd, ῥύψις f. Reinigung 
(Plat. Tim. 65a); ῥυπ-τήρ m., ῥύπ-τειρα f., Wüscher, -in. 

1) Corssen I. 314. II. 64. — Curtius KZ. I. 268; St. V. 248 ff. — 
Düntzer KZ. XIV. 186. — F. W. 417; F. Spr. 390. — Grimm Gesch. d. 
dtsch. Spr. I. 412. — Kuhn KZ. IV. 14. — Lottner KZ. VII. 189. 182). 
-— Schweizer-Sidler KZ. ΧΙΙ. 307 (vgl. goth. dumbs, kelt. dubh niger). 
— Anders deuten surdus: a) Corssen I. 488 f. II. 165. B. 99 £.: W. svar 
schwer, gewichtig sein; surdus „schwer“ von Wahmehmung, „schwer- 
fällig“, daher „schwerhörig“. b) Ebel KZ. IV. 160: svar schwirren, 
also surdus der mit Ohrensauren (susurrus aurium) Behaftete, sekundär 
„der Taube“. (Dagegen C. E. 357: „scheint nicht gelungen“.) c) Pott 
]. 188: surdus = se-auridu-s ohrenlos. — 2) Froehde KZ. XXII. 268. — 
C. V. II. 129: „die Wurzel ist dunkel“. Vgl. noch ibd. I. 286. 15) und 
C. E. 297. 

πα zu _ 

SYARBH schlürfen (europ.) — Lit. sreb-i-à, surb-iü id., 
sriub-à : Brühe, surb-Eli-s Blutegel; slav. W. srib: nel. srebsti, 
srebati, srebolja (Molke); russ. serbate , bóhm. strebati, poln. sarbac, 
oberserb. srebac. 

c00P, σροφ) ῥοφ. — ῥόφ-ο-ς m. Brühe (Eupol. bei Ael.); 
ῥοφέ-ω, ion. ῥυφέ-ω, ῥοφ-άνω, ion. ῥυφ-άνω (Svup-, ῥομφ-άνω, -έω 
Hippokr.) schlürfen, schlucken, ῥοφη-τό-ς (ῥοπ-τό-ς Galen.) ge- 
schlürft, zu schl., ῥοφη-τ-ικό-ς zum Schl. geh., 6opn-o-s f. das 
Schl., ῥόφη-μα(τ) n. (ῥόμ-μα Galen.) sorbitio, Getränk der Attiker, 
das eine Beimischung von Mehl enthielt, ῥοφηματ-ώδης dem ῥό- 
oque ähnlich (Sp.). 

sorb. — sorb-öre (Perf. sorb-wi, Nbf. sorp-si nach Charis. 
p. 217) = ῥοφέω, .sorbi-ti-o(n) f. = ῥόφησις, Demin. sorbitiun- 
cula f.; sorb-ili-s = bopmös; (*sorbilu-s, dazu Adv.) sorbilo tropfen- 
weise (Plaut. Poen. 1. 2. 185); sorbilla-re = sorbere (Ter., App.), 
sorbilla-tor (degulator Gloss. Isid.). 

Ascoli KZ. XVII. 836. 60) — Bugge KZ. XX. 32. — Corssen I. 
163. N. 208. — OC. E. 296; C. V. I. 113. 342. — F. W. 402. 496; KZ. 
XXIL 211. — Kroehde KZ. XXII. 267. — Hübschmann KZ. XXIII. 16. 
— Kuhn KZ. IV. 18. — Miklosich Lex. 876. — Pott IL! 196; KZ. V. 
255. Anm. — Siegismund St. V. 136 162. 57). — Als W. wird regel- 
mässig sarbh angesetzt, doch scheint es wegen des überall in den an- 
geführten Sprachen erscheinenden dumpfen Vocals besser, svarbh an- 
zugetzen. 

SYAS löschen. — Skr. QV88 blasen, zischen, sausen, schnau- 
fen; Nbf. cush zischen, pfeifen, von der Schlange (PW. VII. 
272. 413). 

(σ/εσ) cBec. — (σβεσ-νυ-μι) εβέν-νυ-μι ausblasen == löschen, 
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auslöschen, (übertr.) dämpfen, stillen (St. σβεσ: Aor. episch. Inf. 
σβέσ-σαι, Perf. ἔ-σβεσ-μαι, Aor. Pass. ἐ-σβέσ-θη-ν; St. afe: Aor. ἔ-σβη-ν, 
Perf. ἔ-σβη-κα in Compos., Fut. σβή-σο-μαι, σβέ-σω); Nbf. σβεννύ-ω 
(Pind. P. 1. 5); Verbaladj. ᾱ-σβεσ-το-ς unauslöschlich, (tibertr. ) 
unaufhörlich; σβεσ-τ-ικό-ς zum Auslöschen geh.; σβέ-σι-ς (vgl. ζέ-μα, 
ξἐ-σι-ς) f. das Auslöschen, σβεσ-τήρ m. Auslöscher, σβεστήρ-ιο-ς = 
σβεστικός. — ἔζινεν ἐσβέννυεν. ζόασον σβἐσον [ο statt B, wie 
sonst aus F]. ζείνυμεν σβέννυμεν [. geschwunden]. ἀποξίννυται' 
ἀποσβέννυται [of — ἕ] Hes. 

Ascoli KZ. XVII. 354. 409. XVIII. 436. — C. E. 559 f. 575. 696; 
C. V. I. 165. 36). 184. 10). 964. 10). II. 868. 12). — Leskien St. II. 87. 5). 
— L. Meyer KZ. VI. 222 (nicht entschieden). — J. Schmidt KZ. XXIII. 
300 f. nennt die Zusammenstellung der W. svas mit Skr. (vas unhalt- 
bar, „abgesehen von der grossen Bedeutungsverschiedenheit'* [diese ist 
jedenfalls nicht vorhanden, denn „blasen, ausblasen' bedeutet doch auch 
,lóschen*]. — Leskien l. c. fasst wohl richtig £ von Skr. cvas als Ver- 
wechslung mit s. — Curtius V. I[* l. c. gibt nun selbst die Verwandt- 
schaft mit Skr. cvas als unsicher zu, „da dies nach den neueren Lexiko- 
graphen nur athmen, schnaufen bedeutet". (Siehe jedoch PW. l1. c.) — 
Anders F. W. 62: gas ausgehen, erschöpft 'sein, erlóschen: σ-βεσ- [wo- 
her dann das σ- 2]. 

— 

SYIK schweigen (europäisch). — Alts. swigón, ags. svigan, 
svigjan, ahd. swigen, swiken, mhd. swigen; ahd. swtk-als, swig-als f. 
das Schweigen. 

(oFfıx, aix, dann x zu y) ctv. — εἴγ-ή f. Schweigen, Stille; 
oiya-o schweigen (hom. nur Imp. σῖγα Il 14. 90. Od. 17. 393, 
σιγᾶν h. Merc. 93; Fut. σιγή-σο-μαι, Aor. ἐ-σίγη-σα, Perf. Pass. σε- 
σίγη-μαι, Fut. Pass. σιγη-θή-σο-μαι); Adv. σῖγα (poet.) schweigend, 
still; σιγ-ά-ς schweigend (nur Aesch. Prom. 412 D.); σιγη-λό-ςο, 
dor. σιγα-λό-ς, σιγαλ-έο-ς (Jul Aeg. 41), σιγη-τ-ικό-ς (Hippokr.) 
schweigsam, still. — ἴγα' σιώπα. Κύπριο. ῥίγα id. (? — aflya, 
oolya, vgl. kret. vof = rft, σέ) Hes. 

Ascoli KZ. XVII. 409. — C. E. 383. — Christ pg. 259. — F. W. 
418; F. Spr. 391 (svig). — Froehde KZ. XXII. 263. — Grassmann KZ. 
XII. 186. — Kuhn KZ. II. 132. — Sch. W. s. v. 

svigala hell, schimmernd. — Alts. svigli, ags. seégle id.; 
vgl. goth. svik na rein, keusch. 

(σὔγαλο- εντ) εἴγαλό-ει-ς glänzend, schimmernd (Hom.; vgl. 
sıyaldevra‘ σεσιγαλωµένα, πεποικιλµένα Apol. lex.); σιγαλό-ω glatt 
machen, σιγάλω-μα(τ) n. Glüttwerkzeug (Lexr). 

F. W. 417; F. Spr. 891. — Anders: a) Benfey I. 414: — cifya- 
Aosıs; dazu Brugman St. IV. 170. 5): „recte explicari videtur“. b) Düntzer 
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KZ. XIII. 18: = arı-yalosıs. c) Goebel Epith. p. 39: W. yal'glänzen + 
Präfix σι — έρι, agı, daher „sehr glänzend“. d) Zu σίαλος: Lob. Prol. 
p. 341. Roscher St. IIL 143. Sch. W. (siehe dagegen C. E. 599). 

SYID 1) schwitzen, 2) schweissen, Metall schmelzen. 
— Skr. Svid schwitzen, caus. schwitzen lassen (PW. VII. 1477); 
ags. stat, ahd. sweiz. 

1) Schwitzen. — (afıö, J44) ib. —  ib-(-u (= Skr. suid- 
ja-mi) schwitzen (Hom. nur Imperf. ἐδίο-ν Od. 20. 204, dagegen 
ἰδίῃς Arist. Pax 85, Aor. ἐξ-ίδί-σα id. Av. 791); ἴδῖ-σι-ς f. das 
Schw. (Aristot. Probl 35. 4); i6-oc n. Schweiss, Sommerhitze; 
ἴδ-ρο-ς m., (St. ídgo) τὰ ἵδρω-α n. Pl. Hitzblattern (Hippokr.); (St. 
fógo-r) Ἱδρώ-ε (ῶτ-ος)1) m. id. (Hom. Acc. nur í(ógó, Dat. [δρῷ, 
statt íógor-,, Il. 17. 385. 745), Demin. [δρώτ-ιο-ν n. (Hippokr.); 
ἱδρό-ω — ἰδίω (Hom: Part. Prüs. meist ἑδρῶ-οντα, -οντας, -ουσα, 
Fut. (090-00, Aor. ἵδρω-σα), ἔδρω-τ-ικό-ς Schw. treibend, schwitzend, 
ἵδρω-σι-ς f. = ἴδισις (Sp.), ἵδρω-μαί(τ) n. Ausschwitzung; ἱδρώδης 
schwitzend, schweissig; +6-aAıuo-g Schweiss treibend (Hes. O. 417). 

2) Sehweissen. — (6:0) cıd. — cid-npo-c, dor. σίδ-αρο-ς, 
m. Eisen, Stahl, Eisengeräth (ausgeschweisst, ausgeschmolzen); 
σιδήρ-εο-ς (ion. ep.), -οὕ-ς (att.), -ειο-ς (poet.) eisern, stählern, 
(übertr.) eisen-stark, -hart, unverwtstlich; σιδήρ-ιὸ-ν n. Eisen- 
geräth; σιδερ-(-τη-ς von Eisen (λέθος Eisen-, Magnet-stein); σιδηρό-ω 
aus E., zu E. machen, mit E. beschlagen (ἐ-σε-σιδήρω-το Thuk. 
4. 100), σιδήρω-μαί(τ) n. — σιδήριον; σιδηρ-ίζω eisen-artig, -haltig 
sein (Sp.); σιδηρ-εύ-ς m. Eisenarbeiter, σεδηρεύ-ω E. bearbeiten, 
σιδηρ-εῖο-ν n. Werkstätte des Eisenarbeiters, σιδηρ-εία f. Eisen- 
arbeit; σιδηρῶδης eisenartig. 

1) Schwitzen. — süd. — (*südu-s) sudä-re — ἰδίω, suda- 
tor m. Schwitzer, -trix f. (Mart. 12. 18. 5), sudalör-iu.s zum 
Schwitzen geh., Subst. n. Schwitz-bad, -stube, suda-ti-o(n) f. — 
ἴδισις,  suda-bundu-s schwitzend, sudd-li-li-s wie Schweiss fliessend 
(Cassiod.); sud-ör (öris) m. = ἱδρώς, sudör-u-s = sudabundus; 
sud-äriu-m n. Schweiss-, Schnupf-tuch, Demin. sudarió-lu-m n.; sudi- 
cülu-m n. Schweiss-peitsche, -striegel (sudiculum genus flagelli dic- 
tum, quod vapulantes sudantes facit, Paul. D. p. 336)?). 

2) Geschmolzen sein — blank sein. — sid. — sId-us 
(ér-is) n. Gestirn, Stern?), sider-eu-s zum G. geh., strahlend, glän- 
zend, sider-äli-s zum G. geh.; sider-äri durch das Gestirn gelähmt 
sein (ἀστροβολεῖσθαι) = am Sonnenstich leiden, siderà-ti-o(n) f. 
Stand der Gestirne, Sonnenstich, Hirnwuth, sidera-ti-c-iu-s mit H. 
behaftet; sider-ösu-s (ἀστροπλήξ Gloss. Gr. Lat.) — (* siderä-re 
Sterne beschauen) con-sIdöräre (con- die Zusammenfassung der 
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Sinnesthätigkeit auf einen Punkt bezeichnend; allgemein:) be- 
schauen, betrachten, erwägen, considera-ti-o(n) f. Betrachtung u. s. w., 
considera-tor m. Erwäger, Skeptiker (Gell), considerant-ia f. Ueber- 
legtheit (Vitr.); Ggs. de-sıIderäre die Blicke abwenden [von den 
Sternen] = verlangend aussehen, verlangen, wünschen, vermissen‘), 
desidera-ti-o(n) f. das Verlangen u. 8. w., desidera-bili-s verlangens-, 
wünschens-werth, desiderü-t-ivu-s ein Verl. bezeichnend (Gramm.); 
desider-iu-m n. Verlangen, Sehnsucht, Wunsch, Bedürfniss. 

Benfey I. 466; KZ. II. 231. — B. Gl. 440a. — Corssen B. 507. — 
C. E. 241. 245; C. V. I. 290. 296. — Ebel KZ. V. 69. — F. W. 221. 
417. 503; F. Spr. 391. — Grassmann KZ. IX. 2 f. 82. — Kuhn KZ. II. 
132. 135. — Sch. W. und S. W. s. v. — Walter KZ. XIL 410. — 1) Vgl. 
Brugman St. IV. 173. 12) und Fick KZ. XIX. 249. — 2) Corssen II. 311. 
416. B. 348. — 3) Pott I.! 197. Ders. vergleicht lit. seid-a-s blank. — 
Klotz W. s. v. stellt sidus zu εἶδος(!) = die zu einem Bilde vereinigten 
Sterne. — 4) Klotz W. s. v. — Considerare deutet Corssen N. 43 ebenso 
(ohne desiderare zu erwähnen). 



Nachträge 

AK schärfen (pag. 4). 
(St. ἀκι-δ) ἀκι-ὃ-νό-ς (Od. 5, 217. 8, 169. 18, 130 und sp. 

Dicht.) geschärft — dünn, schwach. 

Clemm St. VIII. 98. — Anders Düntzer ad Od. 18. 130: xud, aus- 
gespannt — dünn mit « intens. 

AK erreichen, erlangen (pag. 11). 
(Skr. *ag-na — ama Antheil, umbr. acno = fundus, Acker- 

stück) acna, acn-ua f. Stück Feld von 14400 OJFuss; (*in-acni-s) 
in-Ani-s (Adv. -ter) leer, (übertr.) nutzlos, nichtig, eitel, inani- 
ta-s f. Leere u. s. w., inani-re leer machen. 

Breal mém. de la soc. de lingu. II. 340 (vgl. J. Schmidt KZ. 
XXIII. 269). 

AD riechen (pag. 26). 
(ὀδ-φρο, ὁσ-φρο, vgl. καρπο-φόρο-ς, δί-φρο-ς) ὁς-φραίνομαι 

(jüngere Weiterbildung von Eurip. und Aristoph. an) riechen, 
wittern, spüren (Aor. ὠσφρό-μην. 3. Pl. ὤσφρο-ντο Ar. Ach. 179, Inf. 
ὀσφρέ-σθαι Kom. und Sp., selten ὠσφρά-μην Her., nur Sp. ὠσφρη- 
σά-μην; Fut. ὀσφρή-σο-μαι Arist. Pax 152); ὀσφραν-τό-ς (ὀσφρη- 
70-9 Sp.) gerochen, riechbar, ὀσφραντ-ικό-ς zum R. geh., ὀσφραν- 
τή-ς m. Riecher, ὄσφραν-σι-ς f. das R., Oopen-oı-s, (*öopevr-ıe) 
ὀσφρασία f. id. (Sp.), ὀσφραν-τήρ-ιο-ς riechend, witternd. — ὄσφρα 
— 4 ὀσμή (Achill Tat. 2. 38). 

C. V. I. 264. 11). 389. II. 13. 18. 74). — Sch. W. s. v.: „die Ab- 
leitung von ὄζω ist ganz unbegründet/'(?). 

ana Pronominalstamm (pag. 29). 
&ve-ká-c (älter ὄνα-κώ-ς) nach oben, empor, ἀνέκα-θε(ν) von 

oben herab, (zeitlich) von den Ahnen her, ursprünglich (vgl. ἀνδρα- 
κά-ς) (ἀνεκάς' ἀντὶ τοῦ ἄνω πάνυ ἑκάς. καὶ sig ὕψος Schol. ad Ar. 
Vesp. 18. τὸ γὰρ ἄνω οἱ ᾽άττικοὶ ἀνεκὰς ὀνομάζονσιν Plut. Thes. 33). 

Clemm St. VIIL 98. 4) — Vgl. noch: Ahrens KZ. VIII. 380. 
Schneidewin Philol ΠΠ]. 118. — Zu xa-g vgl. κι-ς: F. Spr. 142. Kiss- 
ling KZ. XVII. 216. — Ebel KZ. IV. 207 vermuthet im x von κας (ἑκάς, 
ἀνεκάς u.s. w. die W. απ in ihrer sehwüchsten Form und hält x«g 
für eine verkürzte Dativform (vgl. ἀνδράσι). 

Vanidek, etym. Wörterbuch. 18 
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AM schadhaft (unreif), krank sein (pag. 38). 
Vgl. Curtius Ind. Schol. Kiliae 1856. I: Vocem graecam Boppius in 

Gl. et Benfeyus in Lex. (II. 89) cum scr. áma-s et ἆπιά-δ contulerunt, 
quae crudi notionem habent. His vero lat. am-aru-s comparandum esse 
conjicio, a rad. am ejusdem quae est in av-aru-s et claru-s paragoges 
ope propagatum. Ipsa radix cum Indis ,aegrotum esse** significet. facıle 
et ad cruditatem εἰ ad hujus simillimam salubritatique non minus contra- 
riam immaturitatem εἰ ad amaritudinem, quae saepe immaluritatis indicio 
est, adhiberi potuit. 

AM stark sein (pag. 38). 
Vgl. Curtius (1. c. oben): Skr. amsa-s, goth. amsa, gr. ὀμσο-ς, ὤμο-ς. 

— ἀἆμέσω ὠμοπλάται Hes. „Pars enim Graecorum „explosa littera sibi- 
lanti ut ex ἐγαμ-σα ἔγημ-α ita ex ἆμσω 8ive ὀμσω ὤμω fecit, pars ean- 
dem quae in fut. yau-é-[c]o obtinet rationem. secuta 1llas litteras vocals 
disjunatl 

AR erheben, treiben (pag. 41). 
la-mina, la-mna (vielleicht Part. Pass. — ἐ-λα[ο]-μένη) f. 

getriebene Arbeit — Metallblatt, Blech, Scheibe, Furmir (übertr. 
lam. auris Ohrläppchen, Amob.), Demin. lamel-la, lamellü-la {., 
lamnü-la f. id. (Tert.). 

Bechstein St. VIII. 383 mit Pott E. F.' IL 167 (Vermuthung). — 
Vgl. noch Düntzer KZ. XI. 65. 

AR fügen (pag. 46). 
"Ou-npo-c Homer; Ὅμηρ-ίδη-ς der Homeride; Pl. Rhapsoden- 

familie in Chios; 'Ouso-&o-;, Ὅμηρ-ικό-ς homerisch, Ὁμήρ-ειο-ν n. 
Tempel des Homer in Smyrna. 

Curtius Index Schol. Kiliae 1855. I: Sic fere nomen Homeri esse 
existimaverim , ult primum poétae inter se conjuncti et apti ὅμηροι vocati 
sint, $4 deinde gentis sodalitio inito patronymicum Ὁμηρίδαι nomen. ac- 
ceperint , postea vero ex civilium gentium more eponymus quidam in- 
ventus sit Ὅμηρος, qui gentis potius quam suam personam sustineret. Nam 
similem sane in. modum qui a cantus suavitate εὔμολποι vocati erani. facts 
sunt Εὐμολπίδαι, Eumolpidarum autem. auctor inventus. est Eumolpus. 
Fiet igitur Homerus nobis auctor vel eponymus poétarum 
gentilicia communtone inter se conjunctorum ,Àhnherr der 
S&ngerinnungen'". — Vgl. noch dazu: Corollarium commentationis de 
nomine Homeri scriptae (Ind. Schol. Kiliae 1866. IIT). — Aehnlich Anger- 
mann St. Ia. 5: Eodem modo Ὁμηρίδαι nomen: sodalitium τῶν ὁμήρων 
(1. e. poetarum conjunctorum) signäficasse, et Ὅμηρον pottam ex $psa palro- 
nymica forma fictum esse verisimillimum est. 

AR (pag. 49). 
Rat-u-mena porta (pag. 50 f.) = πύλη τροχήλατος (vgl. skr. 

ratha-s, lit. rata-s Wagen). — Das Citat des Festus p. 274 lautet 
richtig und vollständig: Ratumena poría a nomine ejus appellata 
est, qui ludicro certamine quadrigis victor, clarusci („Etrusci“ emendat. 
Mülleri) generis vehis (,Veis") consternatis equis excussus Romae 
perüt, qui equi feruntur non ante constitisse, quam pervenerint n 
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Capitolium, conspectumque  ficlilium | quadrigarum, quae eranl. in 
fastigio Jovis (templi, quas faciendas locaverunt Romani vegenti 
( Vejenti^) cuidam artis figulinae prudenti. 

Vgl. Bechstein St. ΥΠ. 890. 

ARS netzen (pag. 63). 
Wie Bugge stellt auch PW. (VI. 935) οὖρά zu Skr. vära: vára m. 

== väla 1) Schweifhaar, insbes. Rosshaar, ovo«. 2) Haarsieb. 

AV sich sättigen, erfreuen (pag. 66). 

Beistimmend mit Corssen's Deutung von autumnus auch Bechstein 
St. VIII. 392. — Ders. verwirft die Zusammenstellung mit augere (augere, 
denom. *auctuere, * auctu-8 = incrementum, L. Meyer Gr. II. 292; 
*auctuere den Wuchs einbringen, ernten, Curtius Symb. phil. bonnens. 
p. 276); vgl. ΑΡ. Paul. p. 20. Lind. ,,autumnum quidam dicium existi- 
mant, quod iwnc marime augeantur hominum opes coactis agrorum 
fructibus", 

AS sein (pag. 73). 
essentia f. — οὐσία, τὸ elvar, Wesenheit einer Sache, essen- 

tiali-ter wesentlich (Aug.). 
Bechstein St. VIII. 377: essentia derivatum esse ex ipso inf. esse 

censeo, legibus formandı plane neglectis; articulo cum carerent Roman, 
terminatione illa -ntia, qua formare solebant subst. abstracta, ex inf. 
esse substant. deduxerunt. — Vgl. noch „über sons, insons, consen- 
tes“ ibd. pg. 344 f. 

IK schädigen (pag. 82). 
(In, jem, ἀ-απ-το-) d-am-To-c unbeschädigt, nicht schädi- 

gend (inviolatus, inviolabilis) (Hom. Hes. O. 147. Opp.). 

Clemm St. VIII. 68f. — Anders: a) C. V. I. 190: sak folgen, 
ἄαπτος = unumgänglich, unnahbar, sntractabilis; ἔπειν tractare, mit 
etwas zu thun haben, µεθ-έπειν (Od. 1. 175) verkehren, anwesend sein. 
b) Zu ἅπτομαι (unberührbar, unnahbar, unbezwinglich): Pape, Schenkl, 
Seiler s. v. c) Düntzer ad. Od. 22. 70 — schwer treffend (ά intens.). 

IG sich regen (pag. 83). 
Anders fasst αἶγες das PW. (Vgl. ἀἴσσω pag. 961 Anm. 1). 

KAK hangen und bangen (pag. 102). 
Ö-OK-vo-C unverdrossen, rüstig, thütig, «oxv-ie f. Unver- 

drossenheit. 

Clemm St. IX. 420 nennt die Deutung von einer indogerm. W. 
kak „mindestens gewagt‘, aber auch andere Deutungsversuche (Benfey : 
Skr. vak, vacillare) nicht glücklicher; „methodisch nur die Behauptung 
gerechtfertigt, dass in &oxvog wahrscheinl. ein Consonant ausgefallen ist“. 
— Vgl. dagegen ibd. Curtius Anm. 

KAD auszeichnen, schmücken — Skr. gad sich aus- 
zeichnen, hervorthun, die Oberhand behalten, triumphiren (PW. 
VII. 57); Zend cad auszeichnen, schmücken. 

78* 
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καδ. — (καδ-νυ-μαι) καϊ-νυ-μαι übertreffen, sich auszeichnen, 
hervorragen (Imperf. ἐ-καίνυ-το Od. 3. 282, Perf. κέ-κασ-μαι, da- 
von bei Hom.: 2. Sg. κέ-κασ-σαι Od. 19. 82, 1. Pl. κε-κάσ-μεθα, 
Inf. κε-κά-σθαε, Part. xe-xa0-uEvo-v, ει &, Plusqu. ἐ-κέ-κασ-το 3mal, 
κέ-κασ-το; das Perf. Plusqu. gew. in der Bedeutung des Präs. Imperf. 
— übertreffen; das Act. nur xei-vó-vo' νικάτω Hes.)!). — (καδ-το-) 
Kác-c-, Käc-avdpo-c (= ἄνδρας κεκασµένος, sich unter Männern her- 
vorthuend) m. Sohn des Antipater, König von Makedonien; Kacc-, 
Kac-ávbpa f. Tochter des Priamos; (καδ-τι) Κας-τι-άνειρα (sinn- 
gleich mit Κασσάνδρα) f. Mutter des Gorgythion (Il 8. 305); 
Κας-ει-έπεια, Kac-cı-önn f. (= sich hervorthuend durch Rede, 
Stimme) Name der Mutter der Andromeda?). 

K0b. — xÖc-uo-c m. Schmuck, Putz, Zier; Ordnung, Anord- 
nung, Einrichtung, Weltordnung; Welt, Weltall (Πυθαγόρας πρώ- 
τος ὠνόμασε τὴν τῶν Όλων περιοχἠν κόσμον ἐκ τῆς ἐν αὐτῷ τάξεως 
Plut. mor. p. 886b)?); Demin. κοσµ-άριο-ν n. kleiner Schmuck 
(Ath., Hes.); κόσµ-ιο-ς ordentlich, ehrbar, κοσµιό-τη-ς f. Ordnung, 
Ehrbarkeit, Anstand, κοσµι-ώδης schmückend (Clem. AL); κοσµ- 
ıx0-s weltlich (Ggs. geistlich, Eccl); κοσµο-ειδής weltähnlich (Sp.). 
— xocue-w schmücken, zieren, putzen, ordnen, anordnen, einrichten, 
lenken, leiten, xooun-ro-g geordnet (πρασιαί Od. 7. 127), xoounr- 
ıx0-5 zum Schmücken u. 3. w. geh., geschickt (v, κ. erg. τέχνη, 
Schmückkunst, Kosmetik), κοσµη-τή-ς (dor. τᾶ-ς)ν -τήρ (rijg-oc), 
κοσµή-τωρ (τορ-ος) m. Ordner, Gebieter, fem. κοσµή-τειρα. -τρια 
(Sp.), κόσµη-τρο-ν, κοὔµη-τήρ-ιο-ν n. Werkzeug zum Putzen, Besen, 
κόσµη-σι-ς f. das Ordnen, Schmücken, »öoun-ua(r) n. Schmuck; 
κοσµί-ζω fegen (Hes.). 

C. V. I. 163. 28); KZ. 1. 82 (Skr. kand splendere, exhilarare). — 
F. W. 30. — PW. 1. c. — La Roche St. $. 116. pg. 253. — Sch. W. s. v. 
— 1) C. V.l c. „das Verhültniss des Diphthongs αι zu « ist noch 
keineswegs aufgeklärt‘‘ (dagegen KZ. l. c. ,,5 erhob bei seinem Ausfall 
α zu αι’). — Anders Kuhn KZ. II. 269: in einigen Füllen steht « an der 
Stelle eines Zungenbuchstaba, dessen Uebergang in c und von da zu ı 
anzunehmen ist; εἶσα für ἐδ-σα). — F. Spr. 192 stellt καέίνυµαι zu ks 
brennen, leuchten. — Noch anders L. Meyer (siehe Anm. 3. c). — 2) Fick 
KZ. XXII. 228. — Anders C. E. 144 und KZ. Ἱ. c. zu κάσις (pg. 117): 
Κασσάνδρα augenscheinlich durch Assim. aus Κασί-ανδρα = xdoıv ἄνδρα 
ἔχουσα (mit dem Bruder, Verwandten vermält) oder τὸν ἄνδρα κομοῦσα 
mannliebend; Κασσί-επεια wohl zu ἔπομαι „die dem Bruder folgende“; 
Καστι-ἄνειρα wird wohl ganz zu trennen sein. — Aehnlich Legerlotz 
KZ. VII. 289. — 8) Andere Deutungen von κόσμος: a) B. Gl. 400b: gvit 
album esse; lucere, mundus a lucendo dictum. b) Froehde KZ. XXIII. 811: 
W. gas (PW. VII. 164 zurechtweisen, strafen mit Worten; in Zucht hal- 
ten, beherrschen, ordnen, unterweisen, belehren, tadeln, = cams prei- 
sen, verkünden u. s. w.): κόσμος Ordnung, Anordnung, staatliche An- 
ordnung, Fug, Anstand. c) Leo Meyer KZ. VI. 1618: kad spalten, 
scheiden, theilen; κοσµέω Grundbedeutung: theilen, eintheilen, zurecht 
machen; κόσ-μο-ς Scheidung, Theilung, Eintheilung, Ordnung, Anord- 
nung, Ausrüstung; Theilung dann = Vertheilung; χόσµος = Welt, 

- 
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-ordnung zuerst von Pythagoras. — Ebenso deutet derselbe χκαέ-νυ-μαι: 
sich absondern, abscheiden, von sich abscheiden = sich von anderen 
unterscheiden, d. i. sich vor ihnen auszeichnen. 

KA lieben (pag. 100). — Skr. kan 1) befriedigt sein. 2) 
gefallen, erwünscht, beliebt sein. 3) zu gewinnen suchen, lieben, 
begehren; Nbf. Kan und kä (im Part. kájamana begehrend, lie- 
bend); kam 1) wünschen, begehren, wollen, ein Verlangen haben. 
2) lieben. (PW. II. 51. 72. 193. 937.) 

Hieber ziehen carus ausser Bopp, Bugge (l. c.) auch noch: Cur- 
tius KZ. I. 32 (cam-ru-s), Schweizer-Sidler KZ. I. 618 und Windisch KB. 
VIIL 35. — Vgl. noch PW. II. 994: Káru (wohl von Kan = kan) an- 
genehm, willkommen; gebilligt, geschützt, lieb, carus. — Mit altir. caru 
vergleichen carus ferner: Ebel KZ. XIII. 240. Lottner KZ. XI. 162. 
Windisch Ἱ. c. — Anders, nämlich zu W. skar, kar (schneiden), Corssen 
I. 403f.: schneiden, verletzen, schädigen, mangelhaft, spärlich sein; 
car-u-s theuer (im Preise), daraus: theuer, werth, lieb, cäri-ta-s (annonae) 
Mangel, Theuerung, Verwandtenliebe, erst im Mittelalter: christl. Liebe. 

KAP fassen (pag. 111). : 
capistru-m (pg. 113) erklärt anders Osthoff KZ. XXIII. 314: 

capi-s-tru-m vom Prüsensst. des Verbums capi-o. „Corssen’s Zurückfüh- 
rung auf den Nominalst. capid- (B. 370. N. 294) ist verwerflich." 

KAR ragen, sich erheben (pag. 125). 
cerebru-m (pag. 127) richtiger zu theilen: cere-bru-m. — Vgl. Brug- 

man St. IX. 398 Anm.: cerebru-m für ceres-rw-m (br aus sr) ist eine 
Weiterbildung von dem durch altind. giras n. Haupt u. a. vertretenen 
Stamm karas- (vgl. Fick I*. 58). — F. W. (vgl. Anm. 11) trennt ceres- 
th-ru-m; B. Gl. (ibd.) und Corssen B. 854 sehen in -bru-m die W. bhar 
tragen (Corssen: nach der Analogie von candelaber muss es „schädeltra- 
end‘ bedeuten und das Gehirn als „schädelbildendes Ding“, als „Organ 
es Schädels“ bezeichnen) — Ohne Erklärung setzen cere-bru-m an: 

Allen St. III. 221. Brugman St. VII. 284d und l. ο. (oben). C. E. 142. 
Siegismund St. V. 147. 

KAR stossen (pag. 128). 
(κυρ-ω) Küp-w, xüp-é-w, zufällig stossen, treffen, begegnen; 

zustossen, zutreffen, zu Theil werden (Hom. nur κὔρω, von He- 

siod an poet. κυρέω neben κύρω; Imperf. κὕρ-ε Il. 23. 821, 

i-xug-o-v Soph. Ο. K. 1159, Med. κὔρ-ε-ται Il. 24. 530; St. κὕρ: 
ἔ-κυρ-σα, Part. κύρ-σα-ς IL 3, 23. 23, 428, προσ-ἐ-κυρ-σε Hes. 
Th. 198, ἐν-έ-κυρ-σε Her. 3. 77; St. κύρε: ἐ-κύρου-ν Soph. El. 

1331, Fut. xven-co, Aor. ἐ-κύρη-σα. Perf. κε-κυρη-κότα Plat. Alk. 

2. 141b); κύρ-μα(τ) n. ep. (nur Nom. Acc.) das worauf man 
stösst x Fund, Fang, Raub, Beute; anders Arist. Av. 431: σό- 
φιόµα, κύρμα., τρῖμμα, παιπάλημ᾽ ὅλον (πολλοῖς ἐγκεκυρηκὼς πράγµα- 
σιν) = ein Mensch, der auf vieles gestossen, gerathen ist; κύρη- 
ue(r)' ἐπίτευγμα, ἕρμαιον (Suid.). | 

C. E. 158: κυρέω, κύρω bedeutete, wie κυρύττειν stossen währ- 
scheinlich macht, urepr. ein körperliches Treffen. — Zur Form vgl. ibd. 
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595f. (κὕρέω zu κὔρω -- xvo-jo wie κεν-εό-ρ zum ep. χεινό-ς), ferner 
C. V. I. 805. 6). 374. 385. 9). II. 49. 276 (374 vermuthet ders.: *xvo-jw, 
Ἓκυρρω, xo Ersatzdehnung, anderseits j zu &: κυρέω). — Grassmann 
KZ. ΧΙ. 33 hält κυρέω für ein denom. Bildung. — Zur Betonung κύρμα 
(nicht κὔρμα Bekk. II) vgl. Lobeck Paralip. 398. 414 und La Roche 
Zeitschr. f. österr. Gymn. 1864 pg. 530. 

KAS spalten, zerstechen. — Skr. 088 metzgen, nieder- 
metzeln; api-gas abschneiden, vi-cas zerschneiden (PW. VII. 119). 

κες-τό-ς gestochen, gestickt (fuas Il. 14. 214)". — xéc-rpo-c. 
m. eine Art Pfeil (Suid. Inser.); κές-τρο-ν Pfriem, Griffel; κές-τρα 
f. Spitzhammer, Pfriem, Streitaxt; κεστρό-ω zuspitzen, mit spitzem 
Eisen eingraben, xécrom-ci:-c; f. das Zuspitzen u. 8. w.; κεστρ-εύ-ς 
m. ein Fisch von seiner pfriemenförmigen Gestalt, κεστρ-ίνο-ς m. 
id., Demin. κεστριν-ίσκο-ς m. — Κίς-το-ς, Μίσ-θο-ς, κίσθ-αρο-ς m. 
Ciströschen, eine stachlichte Pflanze. 

(Skr. gas-tra n. schneidendes Werkzeug, Schwert, Messer, 
Schnitzmesser (PW. VII. 120) St. *cas-tro, davon Cas-tr&-re ver- 
schneiden, castriren, (übertr.) schwächen, entkrüften?), castra-tor 
m. Verschneider, castra-tura, -tio(n) f. das V. 

F. W. 40. 43; F. Spr. 79. — 1) Anders: a) zu κεντέω (PB. 110) 
*xtvyt-t0, "κεγσ-το, χεσ-το: Benfey Wzll. I. 199. Brugman St. IV. 
Bühler KZ. ΥΠ. 161. Sch. W. und S. W. 8. v. b) Ahrens KZ. vr. 
354: W. ak, durch Aphäresis xeoro-g, vgl ἀκέστρια Nüherin (vgl. pg. 
753). c) Delbrück KZ. XVII. 80: Skr. -kas spalten in ud-kas, vi-kas. — 
3) Froehde KZ. XXIII. 310. — Ganz eigenthümlich Klotz W. s, v.: 
stammverwandt mit cassus und castus, καθαρός, eig. etwas hohl oder 
leer machen. 

KRI lehnen, beugen (pag. 169). - 

κρι. — (d-xoi-F-«c) ᾱ-κρῖ-β-ής nicht gebeugt, gerade, genau, 
streng, sorgfältig, ἀκρίβε[σ]-ια f. Genauigkeit, Strenge, Sorgfalt; 
(St. ἀκρι-βο) ἀκριβό-ω (evo Schol. Pind. N. 4. 3, -ἄζω LXX) genau 
kennen, prüfen, ἀκρίβω-σι-ς f. Genauigkeit ( Schol Ar. Ran. 101 9), 
ἀκρίβ-ω-μα(τ) n. genaue Kenntniss, u. s. w. (αἀκρίβασμα Ecel.); 
«ἀκριβασ-τή-ς m. genauer Prüfer (LXX). 

Clemm St. VIII. 109 f. „fortasse‘. — Ders.: si κρίνω cognatum est, 
pro a-ngıv-Fns esse potest, sensu passivo ,discretus, accuratus“. Sed 
quod cum de hominibus tum de rebus usurpatur, primariam notionem 
verisimilius est ad sensus referendam esse quam ad mentem ac Judicium. 
— Wenn diese Deutung richtig sein sollte, dann würe dieses Wort der ein- 
zige Repräsentant des urspr. r der Wurzel kri in den europäischen Spra- 
chen. — Anders Walter KZ. XIL 412 Anm.: scrip-ulum (Kleinigkeit) 
neben d-xgifi-5c (genau) — Pape W. s v. .ἄκρος, scheint keine Zusam- 
mensetzung‘“. 

KVADH zieren, putzen, schmücken (pag. 177). 
cas-tü-la f. Untermieder oder Schnürleib der Frauen (Varro 

ap. Non. pg. 548. 30) , vgl quam castigato planus sub pectore 
venter (Ov. am. 1. 5. 21). 
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Froehde KZ. XXIII. 9101, zu W. cas (vgl. pg. 1236, Anm. 3. b.). Ders. 
erklärt ferner: castus (4s) m. Ritus, Ceremonie, vorgeschriebene Regel 
in relig. Dingen (vgl. Skr. ραείγα n. Anweisung, "Regel (vgl. Non. p. 197: 
castitas et castimonia generis feminini; masculins Varro rerum divinarum 
lib. I.: nostro ritu sunt facienda quam his civilibus graeco castu. Idem: 
et religiones et castus id possunt, ut ex periculo eripsant nostro. Naevius 
carmine punici belli: res divas edicit, praedicit castus) [die Stelle im 
Einzelnen verderbt]. 

Skr. khalma m. n. Gebiss eines Zaumes (PW. II. 606). 
χαλϊνό-ς, Kol. (χαλιν]ο) Ἰάλιννο-ς; m. Gebiss eines Zaumes 

(τὸ εἰς τὸ oröua ἐμβαλλόμενον yalıvog Poll. 148), später: Mund- 
winkel der Pferde, Giftzähne der Schlangen (Hom. nur Acc. Pl. 
χαλινούς Il. 19. 393), χαλιν-ἵ-τη-ς zum y. geh.; χαλινό-ω züumen, 
χαλίνω-σι-ς f. das Z., χαλινω-τήρ-ια n. Pl. (νεῶν) Seile zum Anbin- 
den der Schiffe an's Ufer (Eur. Hek. 539. Opp. hal. I. 359). 

C. E. 377. KZ. II. 836. — Christ pg. 102. — Grassmann EKZ. XI. 
26. XII. 97. 9). — Sch, W. und S. W. s. v. — Curtius l. c.: Weber 
Beitr. IV. 278 hält khalina für entlehnt aus dem Griech., nicht ohne 
Beistimmung anderer Kenner der Sanskritlitteratur. [Das PW. sagt 
dies nicht.] 

gatara Bauch, Magen (pag. 194). 

Zu Skr. gafhára stellen γαστήρ, venter noch: Corssen Ἱ. c. Grass- 
mann KZ. IX. 29. 15). Hübschmann KZ. XXIII. 387 (bloss tenter mit?). 
— Anders: a) Brugman St. 1X. 272 (die Zusammenstellung mit t gafhára 
ablehnend): gar verschlingen; gar-8, gra-s (Skr. gras-ati), *yoaorro 
(*yoaotQOg), γράστρᾶ: ver-ter (vertr-is) durch Dissimilationstrieb venter 
(ventr-is). Ders. lässt ibd. pg. 390 „die völlige Identität von venter mit 
γαστήρ vorläufig dahingestellt“. — b) Kuhn KZ. III. 485: Skr. gas ver- 
schlingen (nicht im PW.), venter entw. unverwandt oder geht auf eine 
Wurzelform mit urspr. -ns. c) Lottner KZ. IX. 178. 119): venter, ἕντερα, 
γέντερ' ἡ κοιλία Hes. 

GAN kennen, erkennen (pag. 196). 
ὄνομα, nomen (pg. 1971). — Die dort gegebene Deutung bieten: 

Corssen I. 437. C. E. 321. Fick 112. 371. — ὄνομα deutet = Ἡ 0-yvo pe: 
C. E. 321. 712. 714. Walter KZ. XII. 381. — ὄνομα = "γονομα Ebel KZ. 
V. 66. — Vgl. noch Ebel KZ. I. 295. Kuhn KZ. I. 373. — Ganz anders. J. 
Schmidt KZ. XXIII. 267 f. Ders. stellt vier Grundformen auf: 1) anman 
(altar. ainm, kel. ime = *jenmen u. 8. w. 2) anaman (ὄνομα, ὀνομαίνα). 
3) naman (got. namo —*anaman). 4) naman (Skr. naman, . Jat. nomen); 
„das g von cognomen, agnomen muss für die Reconstruction der indogerm. 
Urform ganz ausser Betracht bleiben". — Windisch KZ. XXI. 422 vermu- 
thet W. am: ime, ὅ-νο-μα (voller nasaler Einschub) „Möglich, dass 
das latein. Sprachbewusstsein dem nomen erst ein g andichtete'. 

4, QU tönen, ertönen lassen (pag. 228). 

vovére (pg. 229). — Die dort gegeben? Deutung bietet Sonne KZ. 
XIII. 405. — anz andere giebt das PW.; siehe pag. 885 Anm. 6 
und R. Roth speciell noch KZ. XIX. 220. 
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gravan Stein (pag. 232). 
(λα-ρα) λαύ-ρα, ep. ion. λαύ-ρη, f. Strasse, Gasse (Od. 22. 

128), Rinnstein, Gosse (ringsum eingeschlossener Ort, Kloster Sp. 
Eccl) — (AeF-voo, λαί-υρ-ινθο, vgl. Κήρ-, Kóg-, Πέρ-ινθος) λαβ- 
ύρ-ινθο-ς m. urspr. die in vielfachen Gängen und Windungen sich 
verzweigenden Höhlen und Bergwerke (vgl. Aavg-ıo-v, -ειο-ν Berg 
in Attika mit Silberbergwerken); aber der ügypt. Dau, der in 
seinen Hauptstücken ganz regelm. angelegt war und nur erst durch 
die vielfachen An- und Durchbauten einen so verwickelten Charak- 
ter erhalten hatte, wurde nur von den Hellenen so genannt; eben- 
so das bei Gortyna auf Kreta vorkommende Gebirge mit seinen 
Grotten, Schluchten und Gängen; (übertr.) Irrgang, Irrweg; 
λαβυρίνθ-ειο-ς labyrinthisch, λαβυρινθ-ώδης einem L. ähnlich. 

. H. Stein zu Her. 2. 148. — Sch. W. s. v. — Sonst wurde Nichts 
gefunden. 

gha Demonstrativstamm (pag. 235). 

Vgl. noch PW. 1485: ha enklit. Partikel, leicht hervorhebend und 
versichernd, häufig in relat. Sätzen. 

@HA klaffen, leer sein, ermangeln (pag. 236). 
PW. ΤΠ. 1588: ha 1) lassen, verlassen, entfernen, überlassen, fahren 

lassen, aufgeben u. s. w. 2) entlassen, emittere. 3) passiv: verlassen wer- 
den, zurückbleiben; abnehmen, geringer werden, hinschwinden, vergehen, 
zu Ende gehen, zu Nichte werden, unterliegen, zu Schaden kommen. 

(7) 8H A schlagen — zusammenschlagen d. h. fest sein, dicht 
sein, hart sein, dauerhaft sein, aushalten; (gha-p) ha-p fest hal- 
ten; altnord. ha-f-a, althd. ha-b-an, osk. hi-p-id (habuerit). 

há-b-6re (Ahàb-wi) haben, halten, tragen, erweisen, behalten, 
hegen, erzeugen, gewähren, geniessen; Part. hab--bw-s gehalten, 
beschaffen; habent-ia f. Habseligkeit (Plaut. Truc. pr. 21); habi- 
tu-s (tus) m. Haltung, Beschaffenheit, Gestalt, habitu-d-o (in-is) f. 
id., habitu-äre Besch. geben, Pass. beschaffen sein (Cael. Aur.); 
hab-i-li-s (Adv. -ter) leicht zu handhaben, passend, tauglich, ge- 
fügig, geschickt, habil-ta-s f. Geschicklichkeit (Plur. Cic. leg. 1. 
9. 27); Intens. hábi-tü-re zu haben pflegen, sich aufhalten, ver- 
weilen, wohnen, bewohnen, Aabita-culu-m n. Wohnort, habila-tor 
m., -iriz f. Bewohner (-in), habita-ti-o(n) f. = habitaculum, Miethe 
(Suet. Caes. 38), Demin. habitatiun-cula f., habitä-bili-s bewohn- 
bar; Desid. habi-twrire (Plaut. Truc. 1. 2. 47); habe-na f. (wo- 
mit man hält) Riemen, Zügel, (übertr.) Fleischstreifen, Demin. 
habenü-la f. — Composita: ad-hibere, ante-habere, co-hibere, (*de- 
hibere) debere, (*dis-hibere, *dis-ibere) dir-ibere, ex-hibere, in-hibere, 
per-hibere, | post-habere, prae-hibere und praebere, pro-hibere, red- 
hibére. — en-ub-ro (inhibente, Paul. D. p. 76. 16), in-eb-rae (aves, 
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quae in augurüs aliquid fieri prohibebant αἱ prorsus omnia „inebra‘“ 
appellantur quae tardent vel morentur agentem, Paul. D. p. 209. 19)?). 

Corssen I. 99. 199. 400. 480. 434. 546. 797. N. 991f. 178; EKZ. 
XVII, 249 (siehe bes. N. 99 ff). — Eine jedenfalls gezwungene und 
unsichere Deutung, aber eine bessere wurde nirgends gefunden. Auch 
der Verf. ist der Ansicht Schweizer-Sidler's KZ. XVII. 306 „in der Dar- 
stellung von habere vermögen wir Corssen nicht zu folgen“. — Ders. 
stützt sich auf eine nirgends nachweisbare Wurzel gha schlagen, und 
es müsste Skr. han schlagen (PW. VII. 1494) in ha-n zerlegt werden. 
Ders. theilt ferner Skr. ghanas in gha-na-s (also Suffir -na), dagegen 
sagt PW. II. 877: „ghand, von han“ [also ist ghan-d zu theilen] „I. subj. 
1) Zermalmer. 2) Knüttel, hammerähnliche Waffe. Il. obj. fest zusam- 
mengeschlagen, fest, hart, compact, häufig auf einander folgend, unun- 
terbrochen, zusammengefasst, ganz, all u.s. w." — Andere Vermuthun- 
gen: a) B. Gl. 446 b: ha amittere, privari, orbari; causat. hapdjami 
relinquere, facio ut deserat, inde abstraho, detraho, derogo; fortasse ha- 
beo = hapájam:. b) Lottner KZ. VII. 38. 180. 28). XI. 208: W. Καρ; 
capere, lett. kamp-t nehmen, habere; c zu h im Latein, wenn auch sel- 
ten (dagegen Corssen N. Ἱ. ο. unter anderem „eine Verschiebung des c 
σα h dem Lat. sonst völlig fremd‘). Ders. vergleicht noch: altnd. haptr 
vinctus, ags. häft Fessel. c) L. Meyer KZ. VI. 13. VII. 289: habere = 
got haban hat wahrsch. ein s im Anlaut eingebüsst. d) Schweizer- 
idler KZ. III. 208: Bopp's Annahme (s. oben) ist mehr als unsicher; 

eher dürfte man an eine Erweiterung, resp. Zusammensetzung aus W. 
dha (Benary) oder hr, har (Benfey) oder endlich an ihre Einerleiheit 
mit gabh == grabh, garbh (cf. skr. gabhasti Finger) denken; und Grimm 
hat vielleicht Recht, nicht nur sachlich, sondern auch lautlich capto 
und habeo als sich nächst verwandt zu betrachten, wie goth. hafjan und 
haban. e) Schmidt KZ. XIX. 204: b in habere ist aus p entstanden (vgl. 
osk. hipust = habwerit) f) Walter KZ. XII. 386 Anm.: kabh, habere, 
got. haban. g) Windisch KB. VII. 489: ir. gaébim (Präsensst. gabia) 
gehört zu habeo, während capio zu got. haba zu stellen sein wird. — 
ach all dem Vorgebrachten bleibt die Deutung von habere glücklicherer 

Forschung vorbehalten. — 1) Vgl. Corssen II. 411. 

GHAR glühen, glünzen, heiter sein; begehren 
(pag. 242). 

Vgl. noch PW. VII. 1560. 1562: harj gern wollen, haben 
wollen, begehren; sich's wohl sein lassen, sich behaglich finden; 
harsh freudig-, ungeduldig bereit sein, sich freuen. 

GHAB greifen, nehmen, fassen (pag. 249). 
PW. VIL 1519: har [= bhar] 1) tragen, halten. 2) her- 

beischaffen. 3) wegschaffen. 4) wegnehmen, entreissen, entführen. 
5) abreissen, ablösen, abtrennen. 6) in Empfang nehmen. 7) in 
seine Gewalt bekommen. 8) hinreissen. 9) ab-, weg-, be-nehmen, 
entfernen, verscheuchen. 10) zurück-ziehen, -halten. 11) hinziehen, 
Zeit gewinnen. 12) dividiren. 

GHAS verletzen, schädigen, schlagen (pag. 258). 
PW. VIL 1610: hims verletzen, ein Leid anthun; schädi- 

gen, stören, zu Nichte machen, — Verktirztes Desiderativum von han. 
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GHAS lachen. — Skr. has 1) lachen, auflachen. 2) ver- 
lachen, verspotten; caus. zum Lachen bringen (PW. VII. 1575). 

his. — (*his-tru-m Lachspiel, Schauspiel) hisiri-cu-s 
den Schauspieler betreffend, schauspielerisch, Demin. histri-cu-l-s 
(λογοποιός Gloss. Philox.); histr-io(n) m. Aufführer eines histrum, 
Schauspieler (vgl Iudu-s, lud-io, sanmu-s, samn-io), histrion-ia f. 
Schauspielkunst, JAistrion-icu-s = histricus (h. ars = histrionia), 
histrion-ali-s id. 

Aufrecht KZ. IX. 231. —  Derselbe vergleicht: Skr. hasaka, pro- 
hasana Gattungen von Lustspielen, pra-hasin, vathasika Possenreisser. 

TAM sticken, stocken (pag. 285). 
tenebrae, — Zu den dort angeführten Deutungen der Form vgl. 

noch: a) Brugman St. IX. 393: tenebrae (skr. tamisra f., tamisra n., ht. 
tamsa, ahd. dinstar) = *temsrae, *tembrae, *tenfrae (m zu n zu der Zeit 
als noch f bestand, vgl. *tenfrae mit anfractus), *tenbrae, ten-e-brae. 
b) Ebel KZ. XIV. 77: Skr. tamisra *tenes-t-rae (t im Lat. eingeschoben 
oder im Skr. verloren), *tenes-d-rae, *tenes-f-rae, *tenes-b-rae, tene-b-rae. 
(Gegen diese Erklärung polemisirt Corssen N. 189f.) — Brugman Ἱ. c. 
vermuthet, dass auch Subst, wie vertebra, terebra u. s. w. auf die durch 
die Inf. vertere u. s. w. vertretenen s-Stämme (vertes) zurückzuführen sind. 

DU brennen (pag. 366). 
Aüpa-c (St. δυραντ oder dvex?) m. Bach im Thermopylen- 

gebiet (Avgas, τὸν βοηθέοντα τῷ Ηρακλέϊ καιομένω λόγος Earl ἆνα- 
φανῆναι Her. 7. 198, dazu H. Stein: „wahrscheinlich sammelten 
sich im Dyras die dort sprudelnden Thermen, die, mit dem hier 
lokalisirten Mythos vom Feuertode des Herakles in Verbindung 
gebracht, eine anmuthige Erklärung fanden“). 

Angermann St. IX. 250f. 

PA nähren, schützen, erhalten (pag. 442). 
(pä-no Beschützer, vgl. lit. póna-s, ksl. pam, böhm. pám) 

[*z5-vo, *nnve-o, *nmve; vgl gofé-o, φοβέ-στρατο-ς] ΤΠηνέ-λεω-ς 
(Gen. Πηνε-λέωο Il. 14. 489 —= -Aaf-0-0jo, -λή-ο-ο, -λέ-ω-ο) m. 
== „Volksbeschützer“, Heerführer der Böotier vor Troia („Leut- 
wart" S. W. s. v.). 

Angermann St. IX. 249 (zum Gen. "gb Brugman St. IV. 153. 34). 
— Zu πένοµαι: Pape-Benseler und Seiler W. &. v. — Angermann Ἱ. c. 
vermuthet auch in IIév (vgl. pg. 446) nur eine Verkürzung von Πᾶ-νο-ς 
und im Namen der thrak. Παναῖοι (Thuk. 2. 101. 3) nur eine Weiter- 
bildung des Stammes pasa, gr. πηνο. 

PAT gehen (pag. 468). 
passer (pag. 469) deutet anders Brugman St. IX. 390 f.: W. spad 

zappeln, schwingen u. 8. w. (skr. spandate er zittert, zappelt, σφαδ-αξω); 
*spad-ter; von ders. W. auch mhd. spaz, spetzelin, spetzel, nhd. spatz. 

pari um, herum (pag. 485). 
περί, πειρί (durch Vorklingen des ε, vgl. avi) πειρι-νθ (vgl. 



— 1243 — 

éAjuv9) πείριν-ς (-9-05) f. (ep. nur Acc. πείρινθ-α Tl. 24, 190. 267. 
Od. 15. 131, Gen. πείρινθ-ος Ap. Rhod. 5. 873) ein viereckiger, 
auf den Wagen festgebundener Kasten, der angeblich aus einem 
Rohr- oder Weidengeflecht bestand und dazu bestimmt war, die 

- Fracht zusammenzuhalten (τὸ πλινθίον τὸ ἐπάνω τῶν ἁμαξῶν τιθέ- 
µενον Schol), spätere Form πείρινθ-ο-ς (ἢ καὶ πείρινθ-α λέγεται 
E. M. 668. 15, πειρίνθ-ια Apoll. L. H.). — Πέρι-νθ-ο-ς f. Stadt 
in Thrakien an der Propontis, das spätere Herakleia (Nbf. Πεί- 
ρινθος) = Ring, Umhegung, Ringmauer. 

Wörner St. IX. 458 ff. 

pala fahl, grau (pag. 525). 
Πέλ-οψ (οπ-ος) m. Sohn des Tantalos, Gemal der Hippodameia, 

Vater des Atreus, Thyestes u. s. w. (wohl eigentlich ein Poseido- 
nischer Dimon; dazu vgl. πολιός, das so häufige Beiwort des Meeres 
bei Homer) [entweder πελ + W. om machen, bereiten (vgl. Πηνελ- 
όπ-εια) — der grau machende, das Meer in Brandung versetzende; 
oder πελ 4 ὁπ sehen — der grau aussehende], Πελοπ-ίδη-ς Nach- 
komme des P., bes. Agamemnon, dor. Πελοπ-ίδα-ς der berühmte Feld- 
herr der Thebaner, Πελόπ-ιο-ς. -ἐιο-ς, poet. Πελοπ-ήϊο-ς, pelopisch, 
Πελοπ-ία Frauenname. — Πελ-ία-ς, ion. -έη-ς, m. Sohn des Poseidon 
und der Tyro, Bruder des Aeson und Neleus. 

Angermann St. IX. 248f. — Ganz anders Sonne KZ. X. 407: kar 
sich bewegen = πελ; zsiomo, verkürzt Πέλοπ-, der wiederkehrende He- 
lios, der wandernde, fahrende. 

BAL athmen, leben; stark sein (pag. 566). 
valere. — Zu der dort gegebenen Deutung vgl. noch C. E. 581. — 

Anders F. W. 185; F. Spr. 250: val stark sein — wahren, wehren. 

BHAL, BHLA blasen u. s. w. (pag. 622). 
bul — (buja) bul-la f. Aufschwellung, Aufwallung — 

Blase; (übertr.) Buckel, Knopf, Capsel; Demin. bullü-la f.; bullä-re 
wallen, Blasen werfen, schäumen, Part. bullä-tu-s aufgeblasen, mit 
B. u.s. w. versehen; bulle-scére Blasen werfen (Ampel. ο. 8); (St. bulk) 
bulli-re Blasen als Schaum werfen, aufbrausen, bulh-tu-s (fus) m. 
das Wallen u. s. w. (Vitruv. 8. 8. 3). 

Ascoli KZ. XVII. 345 Anm. (biu-va, bul-va, bul-la). — Bickell KZ. 
XIV. 428. — Grassmann KZ. XII. 90. — Siegismund St. V. 178. 100). — 
Dagegen C. E. 803: „bulla liegt des b wegen fern". Vgl. jedoch Siegis- 
mund St. 1. c.: radix bul ad eandem rad. quae agls. bull, bulla, gr. 
ava-pAvo subjecta est, ta referri polest, ut statuatur. jam antiquissimis 
temporibus mediam pro aspirata esse substitutam, quod saepius factum esse 
negari non poteft, velut in rad. magh, mag, skr. mahat, gr. μέγας, got. 
mikils etc. — Zu W. gval, Skr. gval (hell brennen, flammen, verbren- 
nen, glühen, leuchten PW. ΤΠ. 169): Benfey Wzll. I. 681. B. Gl. 158a 
(fortasse, mutato v in b, sicut in bis — skr. deis). Corssen I. 88. N. 174. 
Walter KZ. XII. 416 (gval, quell-an, bull-ire.. — Noch anders Brugman 
St. VII. 326: bar stammeln, undeutlich sich vernehmen lassen. 

x 
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BHAS zermalmen (pag. 627). 

Αμαθοῦς deutet anders Stein zu Her. V. 104: von kanaanitischen 
Hamatiden vom Orontes, spüter auch von Phünikern besiedelt, hatte 
unter allen kyprischen Städten allein sich des Eindringens hellenischer 
Colonisten erwehrt u. s. w. 

ΜΑΚ, MAG» sich ausdehnen, wachsen u. s. w. (pag. 680). 
(St. uay-vo, µα)ν-ητ, vgl. yvuvo, γυμνητ) Μάγνητ-ες (= Μα- 

κεδόνες, die Grossen, Mächtigen) die Magnesier in Thessalien, am 
Müander, Mayvn-s der M., Fem. Mayvijr-i-c (16-05), ἸΜαγνητ-ικό-ς 
magnetisch, (Μαγνητ-ια) Mayvno-la f. Landschaft Thessaliens, Stadt 
in Karien, in Lydien, Ἰήαγνήσ-ιο-ς M. betreffend. 

Angermann 8t. IX. 961 ff. 

MARK berühren (pag. 718). 
µορφή stellt zu mark Fick KZ. XX. 171f. (vgl. C. E. 456); zu Skr. 

varpas mit Bugge (vgl. Anm. 5 pag. 720) auch das PW. VI. 794: „var- 
pas n. 1) a) verstelltes oder angenommenes Aussehen, Scheinbild. b) Bild 
überh., simulacrum. 2) (Schein, Verstellung) Anschlag, List, Kunstgriff. 
Vermuthlich mit µορφή verwandt". — Zur Deutung Bugge's bemerkt 
jedoch C. E. 581: „wenigstens nicht überzeugend“. 

malo Apfel (pag. 724). 
Lehnwort (ueAo-Fevr äpfelreich) Male-vent-u-m n. uralte Stadt 

der Hirpiner in Samnium, nach dem Siege der Römer über die 
Samniten 311 v. Chr. [auf Grund der Volksetymologie von male 
und venire] Beneventu-m genannt, jetzt Benevento (vgl. Liv. 9. 27. 
14: tota deinde jam vincere acie Romanus, et omisgo certamine caedi 
capique Samnites, nisi qui Maleventum, cui nunc urbi Beneventum 
nomen est, perfugerunt). 

Förstemann KZ. XXIII. 878. 

ra Präpositionselement. 
(ra -+ dhi, vgl. Skr. d-dM) ré, rö-di, rö-d zurück (re-traho), 

wieder (red-do), wider, entgegen (re-clamo, re-pugno), Uebergehen 
in den enigegengesetzten Zustand (re-probo, re-tracio), Wieder- 
herstellung (re-stituo, re-ficio). — [Als zweites Element findet sich 
ra in: Zend pa-ra, Skr. p-rá, pu-rá-s, altpers. (a-ra, Bkr. (i-rá-s, 
got. afa-r; als drittes in: Zend an-ta-re, ags. ni-dh-er, vi-dh-er, altn. 
en-d-r, got. af-t-ra.] 

Grassmann KZ. XXIII. 569 ff. — Andere Vermuthungen: a) Bopp 
vgl. Gramm. IIL? pg. 504: re-, vor Vocalen red-, lässt sich nebst osset. 
ra- als Verstümmelung von Skr. para (zurück) auffassen. (Dagegen Zeyss 
KZ. XVI. 376). b) Kuhn KZ. II. 475 ff. V. 400 stellt reti-, re-, zu Skr. 
práti gegen, hin, zurück, wieder. Beistimmend: Curtius KZ. Ill. 156 f. 
(urspr. Gestalt redi), Jahrb. für Philol. und Päd. 1854 p. 98. Ebel KZ. 
V. 198. L. Meyer KZ. VI. 292. 378. Schweizer-Sidler kz. III. 392. 396. 
Dagegen polemisirt Corssen B. pg. 87 ff. (welche Polemik Zeyss KZ. XIV. 
416 billigt, Schweizer KZ. XIII. 307 missbillgt „nicht mit Erfolg“). — 
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C. E. 286: „Dagegen nehme ich nach den Einwendungen von Pott I.* 
191 und Corssen l. c. meine frühere Meinung, dass red- mit prati zu 
vergleichen sei, als nicht erweislich zurück. Merkwürdig, dass dieses 
red- sich jeder Etymologie entzieht“. — Aehnlich Corssen I. 201: die 
etym. Erklärung dieser Wortform ist noch nicht gelungen. — Auch Pott 
E. F. I. 190. II. 156 weiss eine sichere Parallele aus den Sanskriteprachen 
nicht anzugeben. 

RUK scheinen, leuchten (pag. 816). 
(Aox dor. &ol, Aox-ro, λοκτ-ια) Λοξία-ς m. — der Leuchtende, 

Beiname des Apollo, der urspr. und wesentlich Sonnengott ist. 

H. Stein zu Her. I. 91. 8: 4o£f£íag leiten Alte und Neuere von den 
1οξοὶ χρησμοί des Gottes ab. Aber Λοξός [siehe pag. 824] wäre eine 
wenig treffende Bezeichnung des doppelsinnigen, dunkeln, irreleitenden 
(ἀμφιδέξιυος, ἄσημος, κέβδηΛλος) Charakters dieser Orakel, und würde einen 
des Gottes unwürdigen Tadel enthalten, zumal der Name, wie hier und 
4. 168. 7, von der Pythia selber gebraucht wird. — Aehnlich Kvicala 
ad Her. l. c. Anm. 80: St. uk (vgl. luc-eo, altbulg. luca = Strahl). — 
Vgl noch Sch. W. s, v.: wenigstens ist die Ableitung von Λοξός sehr 
problematisch. 

VAS wohnen, hausen, wesen (pag. 938). 
ες. — ü-Fec zubringen, ruhen, Nachtruhe halten (Pris. 

aft-oxo, ἀέσκω Herod. I. 436, Iter. ἀέσκ-ο-ντο ἀνεπαύοντο, ἔκοι- 
μῶντο Hes.); (d-Fed, a-fo, α-ὐσ, aU) ἱ-αύ-ω (hom., dann Soph. Ai. 
1204. Eur. Rhes. 740. Phoen. 1538 und sp. Dicht., &ol δαύω 
Sappho fr. 82. B.), [Imper. ἴαυο-ν, Iterat. /ev-s-6x-o-v; Aor. (à-Fs0-6«) 
1. Sg. deca Od. 19. 342, 1. Pl. ἀέσα-μεν 3. 151, contr. ἄσα-μεν 
16. 867, 3. Pl. ἄεσα-ν 3, 490. 15, 188, Inf. ἀέσαι 15. 40]; [mit 
Reduplication über das Präsens hinaus] /-evco: 11. 261, Conj. 
-αύσῃς h. Merc. 289, Fut. {-αύσεις Lykophr. 101); ἰαυ-θ-μό-ς m. 
Aufenthaltsort, Lager (Lykophr. 606), Stall (Hes.). 

C. V. I. 276. 2). 280. 4). 390. II. 367. 1). 398. — L. Meyer KZ. 
XXII 5301f. — Zu av wehen, hauchen (pag. 69): C. E. 391; KZ. I. 29 
(nun verworfen C. V. II. 367). Fritzsche St. VI. 303. 325. Leskien St, 
lI. 68. Sonne KZ. XIII. 429. — Anders: a) Ahrens EZ. Ill. 166: djav 
Grundbegriff des Erfreulichen — leuchten, schlafen. b) Bugge KZ. XX. 
88: sas schlafen. — Ueber die Reduplicationssilbe vgl. noch C. E. 540. 
563. 619. 

SKAD, SKAND gefallen, gefällig machen. — Skr. 
Khad, Khand 1) scheinen, dünken, 2) gut scheinen, gefallen, 
3) med. sich gefallen lassen, Gefallen finden, 4) Jemand mit Etwas 
gefällig machen, befriedigen = Jemand etwas anbieten (PW. *I. 
1076. 1079). 

επενὸ. — cnevd-w spenden, darbringen den Göttern, bes. ein 
Trankopfer (Iterat. des Imperf. σπἐνδ-ε-σκ-ε, -ov Il. 16. 227. Od. 
7. 188, Fut. *onevd-ow, onel-ow, Aor. E-onsı-0@, ep. σπεῖ-σα-ν, Iter. 
ὄπείσα-σκ-ε Od. 8. 89, Perf. xer-£-omsı a, Perf. Pass. ἔ-σπειδ-μαι 
Aor. Pass. &-onelo-Inv). — επονὸ-ή f. Spende, Trankopfer, Weihe- 
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guss, libatio, Pl. σπονδαί Bündniss (das mit dem Trankopfer be- 
siegelt wird); σπονδ-εἴο-ς zur σπονδή geh. (cx. mit und ohne πούς, 
spondeus, _ -, weil man bei Libationen wegen der langsamen feier- 
lichen Melodien bes. diese Versart gebraucht haben soll, Gramm.); 
onovö-sio-v n. Gefüss, Schale zur Libation; σπονδή-τη-ς m., σπονδῆ- 
τι-ς f., eine σπονδή verrichtend, σπονδή-σιμο-ς zur or. geh.; ᾽σπονδίζω 
e σπένδω (Sp.), σπονδί-τη-ς, σπονδῖ-τι-ς  σπονδήτης, σπόνδ-ιξ 
(ικ-ος) m. id. (Hes.). 

spond. — spond-ére feierlich geloben, sich verpflichten, 
versprechen (Perf. *spo-spondi = spo-pondi; spepondi Val. Ant. 
und Caes. ap. Gell. 7. 9. 12), Part. (*spond-to) als Subst. spon- 
sus m., spon-sa f., der, die Verlobte, Bräutigam, Braut, sponsu-m 
n. Vertrag, Verpflichtung, Verlóbniss, sponsu-s (4s) m., sponsi-ö(n) 
f. = sponsum, Demin. sponsiun-cula f., sponsor (ör-is) m. Bürge 
(Pathe Ecel.), spons-äli-s, -c-iu-s zur Verlobung geh.; Frequ. (*spond- 
ta-re) sponsüre; con-spondere — spondere, con-sposos (antiqui dice- 
bant fide mutua colligatos Paul. D. p. 41. 14); de-spondere sich los- 
gebend zusagen, versprechen, übergeben, aufgeben (animum, ani- 
mos); re-spondere dagegen oder für eine Sache versprechen (z. B. 
par pari respondes dicto Plaut. Pers. 2. 2. 41); redend dagegen bieten 
—:redend entgegnen, antworten, erwiedern; entsprechen, gemäss sein. 

"B. Gl. 142b (Khandaj, donare, augere, mactare). — Meyer vgl. 
Gramm. II. 80. — Schweizer-Sidler KZ. XIV. 147. — Anders: a) Corssen 
I. 479f. N. 112: spa ziehen, dehnen, spannen; spondere eine Rechta- 
verbindlichkeit anspinnen, sich verbindlich machen, geloben. b) C. E. 
247: crab zucken, σπένδειν eine Flüssigkeit wegschleudern. — Zur Form 
vgl. Brugman St. IV. τπτ. 98f. und C. V. I. 206. 

SKAR springen, sich hin und her bewegen (pag. 1078). 
(skar-ska[r], scor-sco, cor-u-sco) CÖr-U-SCU-8 sich hin und her 

bewegend, schwingend, zuckend, schillernd, schimmernd, blitzend, 
coruscu-m n. Blitz (Venant. 3. 4); ; coruscä-re sich hin und her be- 
wegen u. 8. W., coruscä-ti-ö(n) f., corusca-men (min-is) n. das Schim- 
mern u. 8. W.; ; corusci-fer Blitze tragend (Marc. Cap.). 

Brogman St. VIII. 315. Ders. erwähnt: scoriscatio, scoruscus (im 
Evangeliencodex von Cambridge, wahrsch. aus dem 6. Jahrh.), sicil. 
SWrruscu == port. corisco. — % Hilfsvocal „oder sollte diese Annahme an 
molluscus, der einzigen mit coruscus vergleichbaren, mir aber (trotz 
L. Meyer U. 601) völlig räthselhaften Bildung scheitern?“ 

SKAR schaben, kratzen; scheeren, schneiden, spalten 

(pag. 1080). | 
(skar) car‘). — cär-Sre abgeschnitten sein — ermangeln, 

entbehren, nicht haben, frei sein, entfernt sein (vgl. κείρω, καρῇ- 
ναι; Conj. carint Plaut. Most. 4. 1.1, häufig Part. Fut. cart-türu-s); 
carentia f. das Freisein von etwas (tristitiae, Bosth. Arist. top. 
9. 2. pg. 681). 
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(skar, spal, spil) ps1*). — πῖλ-ο-ς m. Filz (Il. 10. 265), Filz- 
hut, -kappe, Demin. zuA-[o-v, πιλ-ίδιο-ν n.; πίλ-ενο-ς von Filz ge- 
macht; πῖλέ-ω krümpen, filzen, verdichten, πιληντό- 69 πιλητ-ικό-ο zum 
Kr. u.s. w. geh., gekrämpt u. 8. w., πιλη-τήςς m. Filzer, πίλη-σι-ς 

.f. das Krämpen u. s. w., πίλη-µα(τ). n. Gekrämptes u. 8. w.; πιλό-ω 
— πιλέω, πιλω-τό-ς = πιλητός, πίλω-σι-ς — πίλησις; πιλο-είδης, 
πιλώδης filzartig. 

(*pil-Iu-s) pill-eu-8 m., -m n. = πῖλος 3), pillea-re mit einer Filz- 
kappe bekleiden, pilleatu-s mit einer, F. bekleidet, Demin. pilleo-lu-s. 

skarp*). — (scra-p, scri-p, seri-p) (* sorip- cm) serIpü-lu-m, 
scrip-t4-lu-m n. der kleinste Bruchtheil eines Raummaasses, Ge- 
wichtes oder einer Münze, Schnitzel. 

1) Corssen I. 408 f. — C. V. II. 334. — Froehde KZ. XXII. 259. — 
Klotz W. s. v. — L. Meyer vgl. Gr. .Π. pg. 29. — 2) Corssen I. 524 f. 
— Walter KZ. XII. 418 Anm. — F. W. 466: grükoital. pilo Filz (pileus 
vielleicht entlehnt); dagegen F. Spr. 387: spalva Flaum. — C. E. 277 
ohne nähere Deutung (, pileus könnte ein Lehnwort sein"). — Vgl. noch 
Miklosich Lex. pag. 576: plüsti f. coactile, serb. pust, böhm. pist", poln. 
pilsc, pilsn, oberserb. pjelsó weiches Thierhaar, ahd. filz, ags. fé. - — 
— 8) Brambach Hülfsb.: pilleu-s, -m, pilleolu-s, nicht pileus u. 8. w. — 
C. E. 1. c.: 1ἱ schwerlich etymol. Bedeutung oder Lehnwort = einem 
Adj. πίλινος» — 4) Corssen I. 514f. — Walter KZ. Ἱ. ο. (Anm. 2). 

SKARD glänzen (pag. 1100). 
(skard, skrad, splad, spled) sple-n-d-öre glänzen, schimmern, 

blinken, hervorglänzen, sich auszeichnen, splendentia f. das Gl. 
(Hier.); (*splendu-s)* splendi-dw-s (Adv. -de) glänzend u. Β. w.; 
splend-or (ör-is) m. Glanz, Schimmer, Pracht, Schmuck; (* splendi- 
cu-s) splendica-re = splendere (App. Met.); Inehoat. splende-sc-2 ere 
(splend-ui); splendi-ficare glänzend machen (Marc. Cap.). 

B. Gl. 142b (Khrad, quod ortum e skarnd vel skrand, mutata guttur. 
in lab. et r in ὃ. [Nicht im PW.] — Corssen I. 480 Anm, — F. 
204: „vielleicht splend-ere und lit. splend-zw leuchten“. Anders F. Spr. 
888: „spand glünzen'" [wie dann das ! zu erklüren?]. 

Berichtigungen. 

Bitte Folgendes gefälligst zu streichen: 
Seite 20 Z. 13 ο.: &y-og. 

80 Z. 22—25 ο.: fem. St. ἐν-ιᾶ — Arist. Ach. 171. 
83 Z. 1—4 ο.: Ασκληπιός — Gemahlin (sammt Anm. 5 pg. 34). 
35 2. 5—6 ο.: οἴφ-ω — Diogen. 2. 2. 
48 2. 6—7 ο.: mit älterem Spir. lenis — ἁρμοδίως E. M. und 

lies dann: μβητ-άρμω», vide pg. 188“. 
60 Z. 2—5 0.: ἄρω-μα — riechen (sammt Anm. 2 pg. 51). 
51 2. 19 ο.: ἆλ-αξ — Hes. 
62 27. 5—7 ο.: ἆρπ-ε-δών — «eril (Hes.); „(dexeöd-je) ἁρπέξα 

„ornhecke (ἄρπιξ Hes.)“ gehört dann auf pg. 790 
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4--ὂ ο.: Ot-Ae-6 — Volkshüter. 
9—4 u.: af rauhen — Uebergang in: 

: 7 Hom., i Trag 
. 1930 0.: sup-u-s — sid. or. 18. 65. 
. 7-8 u.: ux — das Erreichen, 
. 6—9 0.: (κ)νώκαρ — Athen. IV. 138 f. 
. 12—10 u.: St. cara — bewegen u.s. w. 
. 6 0.: κάρ-νος — Hes. 
. 20—18 u.: St. κι-κ-τυ — 10, 544. 
. 4—5 ο.: var-o(n) — 329. 30. 
. 12—9 u.: 8) grak — — χοῖρος Eustath. 
. 18—16 u.: Béné-ventu-m — Liv. 9. 27. 14. 

Z. 5 u.— 1 ο.: dva-ba-iu-s— Tert. Prisc. (summt Anm.18 pg.185). 
. 5—6 0.: βρίµη — Nonn. 
. T u.: überh. heftig, lebhaft, rasch. 
«19 0.: rumori-gerare. 
. 21—19 u.: χα-δ]-ο-μὰι — ἑχασσάμην. 
. 19—20 0.: Honor-su-s — Tochter. 
. 4 0.: τάρχ-ανο-ν᾿ πένθος, κῆδος (Hes.). 
. 22—26 0.: del-e-re — was auslischt. 
. 18—17 u.: αἴ-ζηλο-ς — Präfix. 
. 20 u.: per-en-die — übermorgen (sammt Anm. 31 pg. 361). 
. 21—11 u.: θα — goßeoog Hes. 
. 8—4 0.: *coce-re — p. 89. 8 (sammt Anm. 9). 
. 5—6 ο.: ἔμ-πορο-ς — Trag. 
. 19—21 o.: in der Mitte — δηµοσίᾳ und lies dann: „uecaı- 

*oliog pg. 696“. 
. 15—11 u.: παλαμο-μηδ-ε--- Erfindung (sammt Anm. 1pg.529). 
. 17—14 u.: "pu-mu-s — Zwerg, -in. 
. 2—5 0.: *fav-men — Bühung (Dig. 
. 6—6 u.: «ράτρα — C. I. G. 
. b u. fl.: der ganze Artikel bira-m- bh[ar] ist zu streichen. 
. 20—19 u.: ausser — Il. 9. 650 uud lies dann: „nur Präs. 

lmpf. bei Hom." 
. 1 ο.: b) Flocke und lies dann: „b) Honig“. 
. 12—18 0.: b) mal-ja — 11.8. 197 und lies n: 4b) mali-ta“. 
9 ο.: b) Monkalb s. mola und lies dann: „b) lignum". 

. 20 o.: Mar-o(n) — Vergilius. 
. 16 u. ff.: der ganze Artikel ist zu streichen, jedoch Z. 10 

—7 u. von „Nebenform -- Ruchlosigkeit“ 5 
ἁλάστωρ pg. 788 hinzuzufügen; ebenso die Anm. 
zur Anm. 1 pg. 789. 

. 5—6 0.: Ad-I-e — Korinth. 
. 17—18 ο.: Ameis-Hentze ad Od. 8. 466. . 
. 922—277 Οἱ: Lappen — Hell. 3. 4. 15; jedoch ist ,,a-Aofloc" zu 

Aofog pg. 793 hinzuzufügen. 
. 19 u.: tragen, ertragen, dulden. 
.8—7 u.: 00-6 — Lex. 
. 16—17 ο.: (FAn-ves) An-vog n. Wolle; ebenso Ar,vog 8S. 901. 
. 18 0.: βρακ-ίαι᾽ τρηχεῖς τόποι (Hes.). 
. 10—9 u.: sazifrágus — σαρξίφαγος (und Anm. 21 pg. 1003). 



ᾱ- (Präfix) 29 
&-, ᾱ- (copul.) 972 
&, ἀά (Interj.) 2 
ἀάατος 72 
ἀάβακτοι 72 
aayns 689 
ato 70 
ἄαπτος 1235 
ἄαρ 944. 
ἀάσχετος 1007 

ἄατος 979 
aco 72 
ἄβαγνον 70 
ἀβακή e 857 
Boro" 216 
ἀβέλιορ 944 
ἀβήδων 876 
ἀβλαδέως 705 
ἄβληρον 914 
ἄβολος 213 
ἀβρός 87 
aßgorago 1208 
ἁβρότονον 744 
ἀβροῦτες 607 
ἀγαγύρτην 208 
ἀγάζω 222 
ἀγαθίς 259 
ἀγαθόρ 377 
ἀγάλλω 215 
Αγαμέμνων 662 
ἄγαν 14 
ἀγάννιφος 1162 
ἀγατᾶσθαι 12 
ayavög 221 
ἀγαυρός 217 
ἀγγέλλω 208 
ἀγγέριος 208 
ἄγγορα 210 
ἀγγούριον 211 
ἄγεα 755 

Wortregister. 

— 

A. Griechisch. 

gy- -είρω, -ἔλη 208 
"Ayeddos 208 
ἄγη 222 
ἁγή 589 
aynvop, A. 52 

ayns, 20 
ἁγινέω 14 
ἅγιος 20 
ἅγιος 754 
&yx- 9 f. 
ἀγκυλομήτης 660 
ἀγλαός 215 
ἀγλευκής 205 
ἀγλίδια 910 
&yvóg 754 
&yvog 155 
ἄγνυμι 689 
ἆγορά 208 
ayög 14 
ἄγος 20 
&yog 755 
ἄγρειφνα 220 
ἄγριος 15 
ayvia 15 
ἄγυρις 208 
ἄγχαξε 998 
ἄγχαρμον 243 
ἄγχαυρος 944 
ἄγχι 22 
ἀγχέμολος 723 
ἄγχραν 13 
ἄγχω 22 
ἄγω, ἆγών 14 
᾽Αδαῖος 979 
ἆδαλός 85 
ἀδάμας 341 
AdE- -ας, -α 979 
ἀδελφός 220 
ἄδεος 854 
ἀδευκής 365 

Vanilek, etym. Wörterbuch. 

ἀδῆ, ἄδις 86 
ἄδην 979 
ἀδισκός 1916 
ἄδμητος , 4. 341 
aövov 754 
ἄδος 979 
δραία 85 
ἀδρακές 851 
ἄδραστος ‚A. 346 
ἀδρός 26 
ἄεθλος 878 
ἀείδω, ἄδω 877 
ἀεικής 960 
ἀξίρω 1225 
ἀέκων 861 
ἄελλα 69 . 
ἀελλής 898 
ἄεν 69 
ἀέξω 868 
des 944 
ἀέσκω 1245 
ἄετε 66 
ἀετέα 872 
ἄετμα 70 
ἄετος 70 
ἄν έρσα 985 
fo 1054 
ἀξαλέος 1064 
ἀζηχής 858 
ἄξομαι 754 
ago (athmen) 70 
ἄζω (dörren) 1064 
andav 876 
& μι το, 

ang, -αής 69 
ἀήσυλος 970 
ἀήσυρος 70 
ἀθάρη 27 
ἀθερίζω 394 
ἀθέσφατος 671 

ἀθήνη 27 
ἀθηρηλοιγός 815 

. ἆθλος 878 

ἀθρόος 972 
al 93 
elo 181 
aißeros 70 
αἴγαγρος 15 
αἶγ-αι, -ες 83. 
1256 

αἰγειρός 88 
αὐγιαλός 83 
αὐγικορεύς 122 
αὐγίλιψ (sehr 
glatt) 234 

αὐγίλιψ (Weide) 
851 

αὐγίοχος 1006 
alyinav 446 
αὐγίς (Ziegenfell) 
15 

aris Starmwind) 

alin 215 
αἰγοθήλας 887 
αἰδέομαι 98 
ἀϊδ-ηλος, ελος 962 
Atld-, "Ard-ns 962 
dioc 80 
Aidovsvg 962 
así u.8. w. 80 
αἴζηλορ 968 
al-£nos,- ξήΤος 856 
aid- 84 f. 
Αὐθίοψ 9 
αἴκαλορ 861 
ἀῑκή 961 
αἰκῆς 960 
alnloı 5 
aln-Aov, -vov 12 
79 



ἄϊκτος 956 
αἴλινος 774 
αἷμα 976 f. 
αἰναρέτης 48 
αὔρυμαι 79 
ait 16 
-άιξ 961 
αἰπόλος 123 
αἷρα 94 
αἱρέω 896 
αἴρω 1225 
αἶσα 970 
αἰσθάνομαι 67 
ἀΐσθω 71 
αἴσ-νος, -Lpog 970 
ἀῑσσω 961 
ἄϊστος 962 
αἴσυλος 970 
αἰσυμνήτης 664 
αἰσχρός 98 
ἀἴτας 66 
αἶτ-έω, -ία 19 
Αἴτνη 85 
ἀἴτυρον 966 

alyun 4 
&io 66 
αἰῶν 79 
αἱώρα 1226 
ἄκαθος 377 
ἄκαινα 4 
ἀκώκητα 764 
ἁκακία 4 
ἀκαλαφῥείτηε 
A211 
ἀκάμα- ϱ,-τος 116 
ἄκαν-θος, -ος 4 
ἀκαρής 118 
ἄκαρι 2 
ἄκαρον 13 
ἄκασκα 861 
ἄκαστος ὅ 
ἀκαχέζω (vvaı) 22 
ζχαχμένος 4 
ἀκέομαι 158 
«κερσεχόμης 
1085 
ἀκέων 861 
ἀκ-ή, -ί 4 
ax ήν 861 
ἀκήριος, 1082 
ἀκηχεδόνες 22 
ἀχιδνός 1233 
ἀκινάγματα 153 
Ακκώ 13 
ἄκμ-α, -nvog 21 
ἁκμή, -vog 4 

dxp 76 117 
ἀκμόθετον 876 
ἄκμων, A. ὅ 
ἄκοιτις 156 
ἄκολος 12 
ἀκόλουθος 122 
ἀκόνη, 4 
ἀκοστή 6 
ἀκούω 1111 
ἀκραιφνής 159 
ἀκριβής 1238 
axgis 1078 
ἀκριτόμυθος 679 
ἀκροάομαι 172 
ἀκροβᾶσθαι 172 
ἄκρ-ος, -ων ὅ 
ἄκρ-οῦ», -ουνοί ὅ 

ἄκυλος a 
ακωκή 4 
xav 861 
αλαλά 772 
ἀλάλαγξ 41 
ἀλαλκεῖν 66 
ἅλαξ 823 
ἁλάομαι 42 
ἆλαπ-άζω, -αδνός 
840 

ἅλαστος (tag) 788 
ἄλγος 828 
ἆλδ- 60 
ἁλέα (Meiden) 42 
ἆλ-, ἆλ-έα (Hitze) 
1222 

ἀλέγω 828 
ἄλειαρ 915 
ἀλείφω 811 
ἀλεκτρυών 56 
ἀλέξω 55 
ἀλετρέβανος 91ὔ 
ἄλευρον 915 
ἀλεφάτισον 811 
alt 914 
am 41 
αληθής 188 
Αληκτώ 830 
ἁλῆς 898 
ἀλθαίνω 60 
ἁλία 898 
ἁλιεύς 1022 
ἅλιξα 798 
ἁλίη 198 
ἄλιηρης 50 
λιθέρσης 403 
Αλικαρνασσός 131 

1250 

ἀλέκινος 55 
ἀλινδέομαι 912 
ἀλίνειν 798 
ἅλις 898 

ἀλίσβ 42 
ἀλισγέω 798 
ἁλίσκομαι 897 
ἀλισσός 821 
ἁλιταίω 42 

ἁλκυών, A. 64 
ἄλλα 66 
ἀλλάσσω 65 
ἄλλικα 896 
ἄλλομαι 1022 
ἄλλος 65 
ἄλμη 1021 
ἁλμυρός 1022 
ἁλοάω 916 
ἅλοξ 906 
ἁλοσύδνη 1047 
ἄλοχος 832 
ἁλπαλαϊον 889 
alnvog 889 
ἅλς 1021 
ἄλσος 42 
ἀλτῆρες 1023 
Ang 42 
ἁλυκός 1022 
ἀλυκτοπέδη 412 
ἄλυσις 898 
ἀλύσκω 42 
ἀλφάνω 62 
Αλφειός 64 
digi, -το» 64 
ἁλωή 915 
ἁλώπηξ 987 
ἅλως 915 
ἁλωφός 64 
ἅμα 972 
ἅμαθος 628 
Αμαθοῦς 628. 
„1244 
ἀμαιμάκετος 666 
ἅμα-κις, -τις 972 
ἁμαλάπτω 706 
ἁμαλδύνω 708 
Αμάλθεια 706 
ἅμαλλα 673 
ἆμαλός 102 
ἅμαξα 16 
ἁμαξιτός 79 
ἁμάρα 701 

ἀμάραντος 701 
ἁμαρτάνω 1203 
ἁμαρτῇ A8 
dpaQvy] 714 
ἆμαυρός 714 
ipd 618 
ἄμβ-ιξ, -ων 37 
ἀμβλακίσκω 118 
ἀμβλίσκω 1204 
ἀμβλός 703 
ἀμβολάδην 218 
ἀμβροτεῖν 1208 
ἄμβροτος τοι 
ἀμέγαρτος 683 
ἀμείβω 736 
ἀμείνων 649 
ἀμείρω 1208 
ἀμέλγω 721 
ἀμενηνός 661 
ἀμέ yo 720 
ἀμέρδω (blenden) 
714 

ἀμέρδω (berau- 
ben) 1203 

Αμερίας 943 
ἀμέσω 39. 1234 
ἀμεύομαι 734 
aun 673 
Aula 973 
ἀμνοκῶν 1111 
ἆμο-, ἆμο- 972 
ἀμολγαῖος 721 
ἀμολγός 128 
ἄμπελος 912 
άμπ-έχω, -ίσχω 
„1005 
ἄμπνυε' 548 
ἄμοδις 972 
ἀμφιβρότη τοι 
ἀμφιγσήεις 231 
ἀμφίδυμος 364 
ἀμφιέλλισσα 912 
ἀμφίεσις 988 
ἀμφικτίονες 1068 
Αμφικτύονες1058 
ἀμφιλαφής 794 
ἀμφιλύκη 816 
᾽Αμφίμαρος 708 
ἀμφιπάτορες 443 
ἀμφισβητέω 183 
Αμφιτρίτη 816 
aupogeds, 598 
ἄν, ἀνά, ἆνα- 29 
ἀναβρώσκων 205 
ἀνάγκη 11 
ἀναίνομαι 29 



avan- 882 
ἀνακωχή 1007 
ἄναλτος (uner- 
„sättlich) 42 
ἄναλτος (ungesal- 
zen) 1021 
ἄνανδες 425 
ἄναξ 882 
ἀνάπωτις 452 
ὠνάσσω 882 
ἀνδάνω 1215 
ἀνδράποδον 983 
ἀνδραχθής 22 
ἀνδρειφόντης 586 
ἀνδρ-ίας͵ -ών 52 
ἀνεκάς 1233 
ἀνέκναφαν 116 
ἀνελώσθω 897 
ἄνεμος 28 
ἄνευ 29 
ἀνεφιός 428 
Aveo 69 
ἀνήνοδε» 27 
»no 51 

Ernoldugn 149 
ἀνθεσιπότητα 
467 
ἄνθος 27 
ἀνθρηδών 399 
ἄνθρωπος 9 
ἁνία 88 . 
ἀνόπαια 10 
ἀνούτατος 885 
ἄντα, ἀντί 30 
ὄνται 28 
ἀντήλιος 945 
Αντιγόνη 188 
᾽Αντίκραγος 131 
ἀντικρύ(ς) 126 
Αντίοχος 1006 
Αντίπατρος 443 
ἀντλέω 295 
ἄντρον 90 
ανύ-ω, -τω 1015 
ἄνω 29 
ἄνω 1015 
ἀξένη 14 
ἄξιος 16 
ἄξος 590 
ἄξων 16 
ἄοζος 1015 
ἆοιδ-ός, -n 877 
ἄοκνος 1250 
ἀολλής 898 
ἄορ 1226 
ἄος 69 

— 1251 — 

ἀοσσητήρ 98ο ἀράξω 771 
ἄουτος 885 ἄρακος 53 
ἁπαλός 990 ἀράμεναι 769 
ἀπάνευθε 29 Agavzıs 1021 
ἅπαξ 972 ἀραρινοί 47 

| ἅπας 95. 972 
ἅπαστος 445 

ἁπάτη 92 
ἀπαφίσκω 82 
ἀπαφός 36 
ἄπεδο-ς, -9 412 
ἀπειρέσιος 482 
ἄπειρος (unerfah- 
„ren) 478 
ἄπειρος (unend- 
11619) 482 
ἀπέχιξαν 168 
ἀπέλεθρος 498 
ἀπέλλαι 897 
ἀπεστύς, 74 

ἀπεωστόν 879 
ἀπηλεγής 828 
ἀπηλιώτης 945 

απηνη 32 
ἁπηνης 28 
ἀπή-ορος, 
„1226 
ἀπηύρων 904 
ἀπία (1) 6 
Ἀπιδανός 322 
ἄπιον 5 
ἄπλετος 498 
ἅπληστος 497 
amı τος 513 
ἁπλόος 601. 972 

ἀπό 85 
ἀπόγεμε 156 
ἀπό γερφσε 906 
ἀπόθεστος 381 
ἀποθύσκει» 277 
ἄποινα 154 

-ωρος 

«ἀπολαύω 846 
ἀποξύννυται 1250 
ἀποῤῥώξ 905 
ἀποτείσει 153 
ἀπούρας 904 
ἀποφῶρας 599 
ἀπόχρη 251 
ἅππα 41 
ἄπριξ 1101 
ἀπροτέμαστος 666 
ἅπτω 82 
ἀπφύς 41 

ἄρα 47 
dod 63 
ἄραβος 774 

ἀραρίσκω 46 
ἀράσσω 772 
ἀράχνη 54 
ἀραχνουφής 855 
[Qo zo6 53 
ἀρβύλαι 62 
ἄργ- 57 f. 
Aqyadeis 923 
ἀργειφόντης 586 
ἀργύπους (Weiss- 

fuss) 530 
Άργος 780 
ἀργυρόηλος 900 
ἄρδω 59 
ἀρείων 47 
ἀρέσθαι 896 
ἀρέσκω 48 
ἀρετή 48 

ἀφηίφατος 585 

ens 45 
ἄρθρον 47 
ἄρι-, 47 
Αριάδνη 754 
4ριδαῖος 824 
ἀριδείκετορ 329 
o£ 9rios, -ζηλος 

ρυθμός 47 
ἄριστος 47 
ἄριστον 944 
ἄρκ- 64 f. 
ἀρκόν 922 
ἄρχτος 57 
ἀρκτοῦρος 899 
ἅρμα 47 

ἁρμάμαξα 16 
ἄρμενος 46 
Αρμόδιος 41 
ἁρμόζω 47 
ἁρμοίματα 48 

B. W. 

ἀρνεύω 894 
ἄρνυμαι 4ὔ 
Agoda 60 
ἄρον 41 
ἄρος 45 
ἄρός 894 
ἄρουρα 50 

ἀρόω 49 
Αρπάλυκος 906 
ἅρπαξ 790 
ἀρπεδών 790 
ἄρπεζα 1101 
ἅρπ-η, -νια 189 f. 
&en(Sichel)1101 
ἁρπῖδες 62 
ἅρπυς 62 
Addaßaios 114 
ἀῤῥάξω 771 
ἄρσεα 60 
ἄρσεις 49 
ἄρσην 63 
ἀρτάω 1225 
ἄρτι 47 
ἁρτόκοπος 404 
ἀρτύω 47 
Αρύβας 933 
ἀρύω 45 
ἀρφύς 61 

ἄρχ-, 68 f. 
ἀρχός 68 
ἀρωγός 55 
ἄρωμα 265 
Ἄσανδρος 1215 
ἄσβεστορ 1999 
ἄσβολος 1228 
ἀσελγής 1051 
ἄσθενης 1199 
ἆσθμα 10 
ἄσις 76 

ἀσκαέρω 1078 
ἀσκαλίξω 1083 
ἀσκελής 1109 
ἀσκηθής 1009 
σχλήπιος 1079 
ἄσμενος 1215 
ἀσπάξομαι 1163 
ἀσπαίρω 1119 
ἀσπάλαξ 1102 
ἄσπετος 995 
ἄσπιλος 1194 
donis 1166 
ἄσσω 961 
ὥστακος 76 
ἄσταχυς 1128 
ἀστεμφής 1191 
ἁστέον 877 
ἀστήρ 1146 
ἄστραγαλος 76 
ἀστραλός 1152 
ἀστράπτω 1146 
ἀστρηνές 1151 
ἄστρι-ς, -χος 76 
ἄστρον 1146 

19* 



dor 939 
ἄστυοχ-, 
ἀσύφηλος 992 
ἀσφαλή e 1191 
ἀσχαλάω 1008 
ἄσχετος 1007 
ἄσωτορ 1059 
ἀτάλαντος 293 
ἀτάρ 47 
ἀταρπόφ , 297 
ἀταρτηρός 286 
ἀτειρής 287 
ἀτενής 211 
ἄτη 72 
ἀτημελέω 288 
418g 939 
ἀτιμαγέλης 154 
ἀτιναγμός 163 
Aag 295 
ἀτμήν 282 
ἀτμ-ός, -ές 70 
τος 979 
ἄτρακτος 297 

ἀτραπός 297 
ἀτρεκής 297 
ἀτρέμα(ϱ) 308 
τροπος 298 
ἀτρύγετος 289 
ἀτρύνων 289 
ἄττα 34 
Αττική 959 
Αὐγείας 864 
αὐγή 864 
αὐδη 876 
αὐερύω 907 
αὐετῆ 872 
αὐθέντης 73 
αὖ-θι[ς), -τε 90 
ἀνίαχοι 854 
αθιδετοῦ 965 
αὔλαξ 906 
αὖλ-ή, -ός 69 
αὔληρον 914 
αὐλίς 69 
αὐξ- 863 
ado 69 
αὔριον 944 
αὖρος 41 

αὐστηρός 1065 
αὐτάγρετος 15 
αὐτάρκης 65 
dor] 69 
αὐτύια 90, 
ἀθτμ-ή, -n9 70 
αὐτόκαρνος 1081 
αὐτοκράτωρ 119 

A. 1006 

— 12232 — 

αὐτόματος 659 
αὐτός 268 
αὐτοχθών 241 
αυχή 883 
αὐχῆν 869 
αὐχμός 1054 
eoo (rufen) 69 
«do (anzünden) 
944 

αὔω, 

ἄφενος 33 
&gpeog 575 
ἄφερτος 697 
ἀφή 32 
ἄφλαστον 620 
ἀφλοισμός 625 
ἄφνω 32 
ἀφορμή 1020 
ἀφρός 37 
ἀφύξειν 640 
ἀχανής 236 
ἀχήν 21 
ἄχθος 22 
ἀχλύς 15 
ἄχνα b 

axeıls) 22 
ἀχύνετος 205 
ἄχυρον b 
ap 35 
ayıLov. 466 
dus, ἀφίς 32 
ἄψορρος 68 
da 979 
ἄωρος (Schlaf) 70 
ἄωρος (unbe- 
„wacht) 899 
&woog (beweg- 
lich) 1226 
doré 10 
ἆωτος 69 

«a 560 
βαβ- 562 
βαβράζω 611 
βαδίζω 183 
βάξω 867 
Βάθιππος 6 
βάθρον 183 
βαθυῤῥείτης 1211 
βαθύς 196 
βαίκαι 1084 
βαίνω 182 
βαίτη 569 
βάκ-λα, -τρον 183 βηλὀς 182 

αὔω dü$ 
machen 1053 f. 
ἀφαιλησέσθαιβθτ 

Βαάκχος 854 
βαλανεύς 560 
βάλανος 213 

βηράνθεµον 944 
βησσα, B. 195 
Bnragumv 183 

βαλβις 182 βία 224 
βάλε 887 βιβά-ω, -ζω 185 1. 
βαλλίζω 566 βιβρώσκω 206 
βάλλω 212 βίδ-νοι, -εοι 964 
βαμβαίνω 562 βίλλος 935 
βαμβραδών 612 Ἁµβινέω 224 
βάννας 882 βίος 226 
βάπτω 195 βιός 232 
βάραθρο» 205 βίῤῥοξ 565 
βάρακος 561 βίσχυς 224 
βάρβαρος 561 βίτυς 950 
βαρβιτός 661 εβίωρ 970 
βάριχοι 894 βλαβυρίαν 561 
βαρνάμενον 701 βλαδαρός 705 
βαρνίον 894 βλάξ 102 
βαρύς 216 βλάπτω 706 
βασιλεύς 188 βλαστ- 928 t. 
pacis 182 βλέπω 234 
βάσκα 687 βλέφαρον 235 
βασκαίνω 1171 βλήδην 213 
Βάσσαι 195 Pine 350 
βαστάζω 223 Binyn 563 
βάτραχος 661 
βαύβυκες 668 

βληχρός 702 
βλίττω u.s. w. 703 

βαύζω 568 βλοσυρός 929 
βαυκοπανοῦργοι ᾖβλύ-ω, -ζω 624 
928 βλωθρός 929 
Βαφύραρ 195 βλώσκω 723 
βδέω u. 5. w. 569 βοᾶω 228 
βέβαιος 182 f. Βοδών 355 
Be βλειν 1202 βοηθόος 404 
βειρακ- 934 βό8- 906,-vv05591 
Βείτυλος 951 βολβός 507 
Bela 1222 Βολοέντιοι 896 
βέλ-εμνον,-ος 213 βόμβ-ος, -υξ 562 
βέλημα 897 βομβρύζων 611 
βέλ ειν 1908 βομβών 222 
Βελλεροφόντην βορα 206 

βορβοροτάραξι 
βόλτερος u. 8. w. 308 
888 βορβορυγή 661 

βέμβιξ 562 Βορέας 218 
βεμβρεῖ 612 Βορθαγόρας 928 
βένθος 195 βόρμαξ 741 
βέντιστος 888 Boguog 1225 
βερβέριον 566 βορσόν 928 
deerant 597 βόρταχος 561 
ερνώµεθα 888 βόσχω 444 
ANA 888 βοτάνη 444 
Bidder 566 βούβαλος 229 
βέσ-, βέτ-τον 938 βούβητις 183 

βήν 569 βουβών 235 
βούγαιος 391 



βουκέφαλος 111 
βουκόλος 122 
βούκτησις 568 
βουλεύω 887 f. 
βούλομαι 887 
βουλυτός 845 
βουπλήξ 515 
βουπόλος 123 
Bovs 228 
βραβεύς 1204 
βραδινός 929 
βραδύς 705 
Boaxeiv 718 
βρακίαι 904 
βράκος 904 

βράπτειν 719 
Ἡρασίδας 605 
Βρασίλας 9256 
βράσσω 605 
βρατάνα 925 
βρώταχος 561 
βράχε 562 
βραχίων 564 
βραχύς 564 

βοέμβος 220 
Be£uc 611 
βρέτας 891 

βρέφος 220. 
Boezuös 614 
βρέχω 924 
Borooca 904 
βρί u. s. w. 216 f. 
βριαγχόνην 854 
βρίακχος 854 , 
βρί-ζα, -σδα 929 
βρίµη 611 
Βριτόµαρτις 714 
Beouos(Hafer)205 
Beouos(Geräusch) 
612 

'Beovrn 612 
βρόσσονος 664 
βρόταχος 561 
Booroloıyös 815 
βροτός 701 
βρότος 718 
βροῦ- -κος,-χος 206 
βρούχετος 562 

βροχή 924 
βρόχος 925 
βρυάζω 607 
βρύκω (beisse)205 
βρύκω (knirsche) 
206 

βρυσωνο- 795 
βρύτ-εα. -τα 607 

βρύτιχος 561 
βρῦτο- ν, -ο 607 
βρυχάοµαι 562 
βρύω 607 
Boo- μα, -σις 205 
βρωμάομαι 612 _ 
βῥωτός 20ὔ 
βύ-ας, -ξα 567 
Βυζάντιον 568 
βυθός 196 
βυκάνη 568 
βύνη, B. 195 
βύρθακος 561 
βύρμακας 741 
βυρσοδέψης 940 
Βύσιος 644 
βυσσός 195 
βύσταξ 694 
Βύττακος 694 
βύττος 738 
βωλ-ία, -ές 913 
βωμός 185 
βωρθ-ία, -έα 928 
βωροέ 899 
βωρσέα 928 
βωτάβειν 886 
βωτιανειρα 444 

e αβαλών 111 
γαγγαίνω 203 
γαγγαλίδες 2083 

γαγγάµη 211 
γάγγλιον 211 
γάγγραινα 205 
γαδ- 1216 
γαἴα 181 
γαιήοχος 1006 
yato 221 
γαιών 182 
γάλα 220 
yaladınvög, 387 
yuh-EQög, -79n 214 
γαλόως 215 
γαμέω 188 
yaußoos 189 
γαμφ-αί, ηλαί 201 
γάνυµαια 8.W.222 
γάρ 47 
γάργ-αλα., -αρα 
207 f. 

γαργαρής 208 

γαργαρίξω 205 
Γάργαρον 206 
γάρκαν 211 

γάρο- e, -» 204 

γάρσανα 211 
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γαστήρ 194. 1289 yiyyoog u. 8. w. 
γατάλαι 885 
Γαυάνης 221 
γαυΛο- 211 
yadgos 217 
γέ 235 
γέαρ 943 
γέγαα 186 
γέγκαλον 861 
γέγωνα 196 
yelvoucı 187 
yeltov 182 
γεχαθά 861 
γέλαν 1222 
γέλαρος 215 
γελάω 214 
γέλγη 205 
Γελέοντες 214 

9 γελοδυτία 1999 
γέµµατα 938 
yEu-os, -ω 202 
γένειον 200 
γένος. B. w. 187f. 
γέντο 756 
γένος 200 
γεραιός 210 

γεράνδρυον 869 
Γεράνεια 203 
γέρανος 202 
γέρας 203 

γέργερα 208 
Υεργέριµορ 210 
γεργέρινος 203 
γέργερος 205 
γεργύρα 205 
γερ ήνιος 209 
γἐῤῥον 211 
γέρων 209 
γεστία 938 
γέστρα 938 
γεύω 231 
γέφυρα 201 
γη 181 
γηθέω 222 
γηδυλλίς 410 
yndvov 410 
γήλεσθαι u. 8. w. 
897 

γῆμα 938 
γῆρας 210 
γῆρυς 208 
Γηρυών 908 
γία 951 
γέγαρτον 210 
γίγας 186 
γέγγλυµος 211 

203 
γίγνοµαι 187 
γιγνωσχω 196 
γίξαι 969 
yis 224 
γισγον 910 
γιστία 943 
γιτέα 960 
γλάγος 221 
γλάζω 142 
yAanıo- 221 
γλάµη 212 
γλαυκός 214 
γλαῦξ 215 
γλαύσσω 215 
γλάφω 1103 
γλεῦχος 204 
γλέφαρον 235 
γλήµη 212 
yAnyn 215 
yAnvog 215 
γλία u.8. w. 288 
γλέχοµαι 219 
yAoıög, 238 
γλουρός 241 
γλουτός 114 
γλυκύς 204 
γλύφω 1104 
γλώσσα 183 
γλὠχ- 133 
γ2άθος 200 
γνάµπτω 115 
γναπ-, yve«g- 
1014 . 

γ»ήσιος 189 
yripov 1074 
yröpos 1070 
γ»όξ 198 
γνύπετος 466 
y»o- 1966, 
γοάω 228 
yoyyaos 210 
γογγρύζειν 233 
yoyyvgo 228 
γογγύλος 211 
γόδα 1125 
γόλαμος 898 
yöwos 202 
γόμφος 201 
yov-n, -εύς 188 
Γόννοι 193 
Tovösooa 193 
γόνυ 192 
γοργός (schnell) 
209 



γοργός 
bar), 218 
γοργύρα 205 
Γοργώ 218 
γουνάζομαι 193 
γουνός 198 
γράβιον 1103 
yo«-0g, -iog 210 
Γραικοί 208 
yoruu- 1103 
γθαπίς 1103 
γράστις 205 

γράσων 1109 
γραύκαλος 910 
γραῦς 210 
γράφω 1102 
γράω (γθαένω)20δ 

γοῦπ-, γρῖφ-ος 
1101 

γρομφάς 1108 
γρουνός 214 
γοῦ (Körnchen) 
210 

yev (Naturlaut) 
233 

γρύ-ζω, -λλος 238 
γρυμαία 210 
1ουνός 214 
γρύτη 210 
γρύω 214 
γόα 182 
γύαλον 231 
γύηρ 250 
γοιό- ϱ, -ν 230 
γύλιος 211 
γυναικοπίπης 9 
γυνή 188 
γύπη 163 
γύργαθος 211 
γῦρις 210 

yvgo- S11. 
γωλ-εός, -1oc 211 
γωνία 195 
γωρυτός 211 

δα, δαε (lehren) 
327 

da 8354 
δα- 871 
δαβελός 867 
4αγκλη 2 
óa-, 
σθαι 364 

δάειρα 327 
δαελον 356 
δαήµων 327 

(furcht- 

δαι-δὑύσσε- 
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δαήρ 355 
δαιδάλλω 344 
Δαίδαλος 844 
δαιέλιξ 367 
δαΐζω 325 
δαίµων 366 
δαίνυµι 324 
δαῖος 366 
δαί-ς, -τη (Mahl) 
324 

δαίς (Brand) 866 
ao (theilen) 324 
δαίω (anzünden) 
866 

δάκνω 836 
δάκολον 3 
δάκρυ 336 
δάκτυλος 884 
δάλαγχαν 808 
δαλήσασθαι 344 
δαλός 367 
dau- 341 
δαν 854 
dava 323 
δανδαλίδες 344 
δάνος (Gabe) 321 
δάνος (Tod) 394 
δανόρ 366 
δάδα 803 
δάος, 867 
δαπάνη 826 
δάπεδον 472 
danın 325 
δαρδάπτω 345 
δαρδῶσαι 344 
δαρθάνω 848 
δάρις 344 
δάρχες 845 
δάρπη 845 
δάρυλλος 569 
das 366 
δασχόν 353 
δασµός 325 
δασπέταλον 363 
δασπλήτις 513 
δασύς 352 
δατέν 748 
δατέοµαι 325 
δαύακες 366 
δαυάς 366 
δαῦκος 366 
4αυλίς 353 
δαυλός 353 
δαυµάσαι 366 
δαυχμός δ66 
δαύω 866 

δάφνη 866 
δαφιλός 325 
-δε, δέ 319 f. 
δέαται 354 
δέδµηκα 341 
δέελος 866 
dei 389 
δείδεγµαι 328 
Öslö-ın, -o 874 
δειδέσκοµαι 329 
δείελος 364 
δεικ- 329 
δείλη 364 
δεέλοµαι 350 
δειλός 375 
δειµός 375 
δεῖνα 319. 419 
deivn 862 
Beıvog 374 
4ειπάτυρος 448 
δεῦχ»ον 325 
δειρ-άς, -n 852 
dena 337 
δεκάζω 334 
δέλεαρ 350 
δέλτος 344 
δελφ- 220 
δεµ- 5435 ° 
δενδαλέδας 344 
δενδίλλω 850 
δένδρον 369 
δέννος 374 
δεξαμενή 334 
δεξιος 336 
δέοµαι (δοκῶ) 8δ4 
δέος 374 
δέπας 325 
δέρ-α, -n 362 
δερβιστήρ 344 
δέρεθρον 205 
δέρχοµαι 960 
δερµηστής 25 
δερμύλλω 344 
δέφῥα 352 
4ερσαῖοι 352 
δέρω 343 
dsou-n, -og 332 
δεσπότης 444 
δεύασθαι 231 
δεύκω 865 
δεῦ-ρο, -τε 320 
Jevg 355 
δεύτερος 371 
δέφω 340 
δέχομαι 334 
δέψω 340 

δέω (binde) 331 
δέω (bedarf) 332 
δή 745 

önyuös 336 
δηθ-ά, -9ve 354 
dnixóov 1111 
δήϊος 366 
δηλέοµαι 844 
δήλομαι 350 
δήλος, 4. 356 
δημιοῦργος 923 
enuoxoo» 1111 
δήμος 323 
δημοῦχος 1006 
4ην 355 
δήν 354 
δήνος 327 
δήρα 352 
δηρός 354 
δηω 321 
Ina 355 
δι- 372 
διά 871 
διαβέτης 872 
διαγλαύσσουσιν 
215 

διαδέλλειν 212 
διάδηµα 332 
διαίνω 226 

Φδίαιτα 226 
διακεχλιδώς 244 
διάκονος 363 
διάκτορος 868 
δινω χή 1007 
διαλ-όν, -ᾱς 356 
διαμπερής 478 
ἄίαν 364 
διαπέφλοιδεν 628 
διαπρύσιος 478 
διαῤῥώξ 905 
Ο4ιᾶσια 355 
διασκατόω 1087 
διάφραγμα 614 
διαφώσκω 575 
διδάσκω 897 
δίδηµι 831 
διδράσκω 345 
δίδυμος 189 
δίδωµι 321 

διερὀρ 226 
δίεσθαι 374 
δίξ-ημαι, -ω 748 
διηνεχής 11 

διήρης 48 
διιπετές 466 
δικεῦν 329 



Ölnella 329 ἀράξ 345 δῶρο» (Hand- εἴὔκελος 959 
δίκη 328 - ὁδρᾶξ 368 breite) 344 εἴκοσι 337 
ἀικτύνη 329 ἁραπέτης 346 4ώσων 321 εὐκοσινήριτ᾽ 47 
óíxvvov 329 δρασκάξει» 346 εἴκω 959 
δίνη, 4. 862 δράσσοµαι 345 εὐκώων 969 
διξός 871 δραχμή 945 ἔαγμα 590 ελαπίνη 889 
ἄιόνυσος 354 δράω 349 ἑανός 988 εἶλαρ 898 
diog 354 ἀρέκανον 345 fag (Blut) 74 εἶλέος 914 
Zhócxovgot 1088 δρεπ- 345 ζαρ (Lenz) 943 seien 914 
διπλάσιος 501 δρῆγες u. 8. w. ἑάφθη 982 εἶλη 897 
δίπτυον 542 1153 ἐάω 1049 εἴλη 1222 
δές, δις- 815 δρηστοσύνη 849 ἑάων, ἑάων 940 εἰλίπους 914 
-δις 319 δρίκκαι 1163 ἑβρατάγησεν 561 εἰλιτενῆς 210 
ά4ίς 353 δρίος 869 ‚Peaze 662 εἶλλω 912 
δίσκος 329 δροκτάζω 851 γαν 187 ellov 897 
δίσχκουρα 48 δρόµος 846 ἐγγυαλίζω 231 εἰλύω 914 
δισσός 371 δρόσος 346 ἐγγύη 228 εἶλω 897 
διφάω 356 dov- 368 f. ἐγγύ-θι, -g 22 Ἑΐλως 896 
διφθέρα 840 4ρύοψ 34 ἐγείρω 207 εἶμα 938 
δίχα 371 ἀρύπτω 845 ἐγηληθίωντι εἰμαρμένη 1203 
δίψα 82 δρύφακτος 614 897 elut 73 
διώκω 868 δρυφή 345 ἐγκάρσιος 1109 εἶμι 79 
Alov, dwuovr 3655 δρωπάζειν 351 ἔγκατα 23 -zıumv 938 
dung 342 - δρώψ 9 ἐγκύιρα 139 εἰνάνυχες 493 
ὀνόφος 1071 δύη 366 ἐγκονεῖν 101 εἶνάτερες 165 
δοἄ-», -σσατο δυθµή 864 ἐγκυτέ 1115 εἶπον u. s. w. 857 
354 dvvauaı 196 ἐγρήσσω 207 Eipgagyıwrns 63 

δοιός 371 δυνάστης 196 ἔγχελυς 22 eloy-, εἴργ-ω 919 
dox-avn, -ός 394 δύνω 364 ἐγχεσίμωρος 735 εἴρερος 1225 
δοκέω 332 δύο, δύω 871 ἔγχος 5 εἴρη 892 
δολιχός 401 δύπτω 365 &yo(vn) 235. 418 εἴρη» 63 
δολομήτης 660 Zvgag 1242 ἐδ (essen) 24 f. eionvn 892 
δόλος 350 övgounı 844 £8 (sitzen) 1010 elguos 1224 
δολφός 220° övo- 367 ἑδανός 1215 εἷρος, εἴριον 894 
4ύλων 360 δυσαριστοτόκεια ἔδαφος 1014 . eigv- (wahren) 
δόµορτις 341 276 Eö-, ἔεδ-νον 1215 — 898f. 
δόµος 342 δυσβρώκανον 718 ἐέλδομαι, ἐέλδωρ εἶριυ- (ziehen) 
δόξα 333 δύσγω 365 888 906 f. 
δορ-ά, -(g, -06 844 δυσεντερία 30 ἑέρση 935 εἴρω (reden) 892 
dopx- 851 δυσετηρία 873 ἔζελεν 212. εἴρω (reihen) 1224 
δόρυ 369 δυσηλεγής 898 ἔξινεν 1280 eig, ἐς 29 
JovAlyıov 401 δύσκολος 122 ξζομαι 1010 elg, µία, Ev 972 
δοῦλος 322 δυσµαί 864 ἐθέλω 396 εἶσα 1010 
δουρενεκής 11 δυσπάριτος 79 ἔθος 379 ἐΐση 970 
δουροδόχκη 834  δυσπέµφελος 480  ἕθρις 879 εἰσιτήριος 79 
δοχ-ή, -un 884  δύστηνος 1127 el, αἱ 1084 ἐΐσχω 959 
δοχµός 340 δυσχείµερος 260 εἶα, εἶαι 757 εἶτα 268 
δράγµα 345 δυσχερής 250 εἴαμένη 77 εἶωθα 879 
δραίνω 849 δύσχιμµος 259 εἴβω 799 ἐκ 19 
δράκος 350 δύω 964 εἶδαρ 25 ἐκάεργος 919 
δράκων 851 do, δώμα 349 -sıudns 968 Ἑκάλη 861 
δραµ- 346 doóovg 955 εἴδομαι 963 ἕκαστος 91 
δρᾶμα 849 Aogig 370 εἶδον 965 ἑκάτερος 94 
δράμιχες 800 δωροδόκος 884  εἶδος 968 ἑκατηβόλος 213 
δράµιν 806 δῶρον» (Geschenk) εἴδωλον 968 ἑκατόμβη 229 
ὀρᾶνος 849 321 εἰκάζω 959 ἑκατόν 337. 972 



ἐκεῖ -vog 151 
ἔκ-ηλος, -ητι 861 
ἐκίατο 152 
ἐπκαιδεκάδωρος 
321 

ἔκομεν 1111 
Euovorog 861 
ἔκπαγλος 515 
&unariog 469 
ἕκτ-ός, -ικός 1005 
Exrog 1214 
"Extoo 1005 
ἔκυρ-ός, -α 158 
ἐκφλαίνω 622 
ἐκφλυνδάνειν 624 
ἑκών 861 
ἑλαία 199 
ἐλαιακόνη 4 
ἑλάνη 1222 
ἐλαστρέω 42 
ἑλάτη 45 
ἐλαύνω 42 
ἔλαφος 43 
ἐλαφρός 785 
ἐλαχύς 784 
ἔλδομαι 888. 
Ἐλέα 896 
ἔλεγος 773 
ἐλέγχω 785 
ἐλεία 1222 
ἐλελευ 772 
ἐλελίζω (schreien) 
172 

ἑλελέξω (erschüt- 
tern) 809 

ἑλένη, 'E. 1222 
ἐλεόθρεπτος 306 
ἑἐλεσπίς 1166 
ἐλευθ- 61 
Ἔλευσις 61 
{λθετῶς 60 
ἔλικ- 912 f. 
eAlun 1022 
ἔλινοςρ 912 
ἑλινύω 834 
ἕλκος 905 
ἕλκω u. 8. w. 905 
ἑλλά 1010 
Ἑλλήσποντος 469 
Ἓλλοί 1023 
ἑλλός 42 
ἐλλο-ψ, -βος 888 
ἕλμι-ς, -vg 918 
λος, E. 896 
ἔλπτις, -ομαι 888 
ἕἔλπ-, ἔλφ-ος 1031 

. ἆλυθ- 60 
ἔλυτρον 914 
ἑλύω 914 
ἔλωρ 897 
ἐμβραμένη 1208 
ἔμβρυον 599 
ἐμέω 886 
ἕμμα 938 
ἐμμαπέως 719 
ἔμολον 723 
ἔμορτεν 701 
ἐμοῦ u.s. w. 646 
ἐμπάξομαι 989 
ἔμπαιος 982 
ἔμπας 95 
ἐμπαστῆρας 982 
ἔμπεδος 415 
ἔμπειρος 418 
ἐμπόιλημι 497 
ἐμπίπρημι 510 
ἐμπές 86 
ἐμπόδιος 418 
ἔμπορος 494 
ἔμπρεον 478 
ἐμπρήθω 510 
ἐν 29 
ἐναγής 90 
ἐναίρω 1016 
ἕναρ 80 
ἔναρα 1016 
ἐναρίζω 1016 
ἔναυον 72 
ἐνδελεχής 401 
ἐνδιδύσκω 364 
ἔνδιος 364 
ἔνδον 99. 850 
ἐνδυκέως 365 
Ἐνδυμίων 84 
Evena 94 
ἐνέπω 994 
ἕνερ-θε, -οι 99 
&vern 149 
ἐνεύναιος 989 
ἔνη, ἔννη 1016 
&vnns 66 
ἐνῆνοθε 27 
ἔνθ-α, -cy 29 
ἐνθουσιάαω 880 
ἐνθρεῖν 394 
ἐνθυσκει 277 
i»( u. 8. w. 29. 
ἐνιαυτός 873 
ἔνιοι 80 
Ἐνιπεύς 82 
ἐνίπτω 82 
ἐνίσπω 995 
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ἐννέα 434 
ἐννέπω 994 
ἐννέωρος 748 
ἔννηφιν 1017 
ἐννο-, ἔνο-σι 878f. 
ἕννυμι 938 
ἐνοπή 857 
ἔνορχος ὅ9 
ἐνταῦθα, ἐντεῦ- 
θεν 29 

ἐντερονήλη 168 
ἔντερον 30 
ἐντὸς 29 
ἔνυδρις 875 
ἐνωπή 9 
ἓξ 1214 
ἔξαιτος 79 
ἐξαπίνης, ἐξαίφ- 
νης 32 

ἑξ-είης, -ῆς 1006 
ἐξετάζω 73 
ἐξίτηλος 19 
ἐξούλη 898 
ἔξοχος 1006 
ἔξω 19 
ἐξωβάδια 67 
ἐξώλης 46 
ἔξωρος 748 
ἔοικα 959 
ἑόργη 994 
ἑορτή 891 
ἐπαῖω 66 
ἐπασσύτερος 22 
ἐπεί 36. 1084 
ἐπείγω 83 
ἐπέναρ 30 
ἐπενήνοθε 27 
ἐπεσβόλος 213 
ἐπετήσιος 872 
ἔπεφνον 585 
ἐπήβολος 213 
ἐπηετανός 80 
ἔπηλυς 61 
ἐπηνεγκέδες 11 
ἐπητ-ής, -vg 66 
ἐπέ 35 
ἐπιβασκέμεν 182 
ἐπίβδα 354 
Ἐπίδαυρος 853 
ἐπιδερμές 344 
ἐπιζαρέω 216 
ἐπίηρος 888 
ἐπικάρσιος 1109 
ἐπίκουρος 1088 
ἐπικολ- 1089 
ἐπιλήσμων 788 

ἐπιλίγδην 906 
ἐπιλλίω 918 
ἐπίμαστος 666 
ἐπιμελέομαι 1202 
ἐπινωτιδεύς 421 
ἐπίουρος 900 
ἐπιπλοκήλη 168 
ἐπίπλοος 502 
ἐπιπολή 602 
ἐπισκύνιον 11156 
ἐπίσταμαι 1127 
ἐπισχερώ 1008 
ἐπιτηδ- 271 
ἐπιτραπέω 997 
ἐπιτροχάδην 303 
ἐπιφαὔσχω 575 
ἐπιφθύσδω 1197 
ἐπιωγαί 590 
ἔπορον 496 
ἔπος 857 
ἐποχή 1006 
ἔποφ 36 
ἐπράώνωσεν 484 
ἔπρασεν 495 
ἔπρεσε 610 
ἐπριάμην 495 
ἔπρωσεν 496 
ἕπτα 1019 
ἔπ-ω, -ομαι 982 
ἐπώμιος 38 
ἐπώνυμος 197 
ἐπώχατο 1005 
ἔραζε 60 
ἔραμαι Τ68 
ἔρανος 45 
ἐράω (lieben) 768 
ράω (auagiessen) 
797 

ἔργον 922 
ἔρδω 922 
ἐρέβινθος 53 
ἔρεβος 780 
ἐρέθω 45 
ἐρείκω 807 
ἐρείπω 808 
ἐρέπτομαι 808 
ἐρέσσω δ0 
Ἐρέτρια 50 
ἐρεύθω 822 
ἐρέφω 792 
Ἐρεχθεύς 808 
ἐρέχθω 808 
έρημος 769 
έρι- 895 
ἐριβρεμ- 611 f. 
ἐρίηρος 48 
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ἔρυθος 45 
Ἐρινύς 1021 
ἔριον 894 
ἐριούν-ης, -ιος 
882 

ἐρίπνα 808 
ἔρις, "E. 46 
ἔριφος 54 
Eoxog 898 
Eou 1050 
ἕρμα 1224 
ἔρνος 43 
ἑρξίης 922 
ἔρος 768 
foorıg 891 
ἕρπ- 1030 f. 
ἐῥῥω 906 
ἔρσαι 935 
ἔρση 935 
ἔρσις 1224 
έριυ-) (wahren) 
898 f. 

&ev-(zieben) 906f. 
ἐρυγ- 813 
ἐρυθρός 821 
ἐρύχκω 899 
ἔρυμα 899 
Ἐρύμανθος 899 
ἐρυμνός 899 
ἐρυσέβη 821 
ἐρυσιπέλας 502. 
821 

ἐρυσέπολις 899 
ἔρχομαι 42 
ἐρωδιός 60 
ἐρωή (Rast) 769 
&oon (Schwung) 
1212 

ἔρως 768 
ἐσδέλλω 212 
ἐσθής 998 
ἐσθίω 94 
ἐσθλός 74 
ἔσθος 938 
ἔσις 749 
ἑσπέρα 988 
ἑστία, 'E. 948 
ἐστώ 74 
ἔστωρ 1011 
ἐσχάρα 180 
ἔσχατος 19 
fco, εἶσω 29 
ἑτάζω 73 
ἑταίρος 1084 
ἐτελές 24 
ἕτερσεν 808 
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-ετηρος 873 
Erns 1034 
ἐτήσιος 872 
ἐτήτυμος 74 
τι 2 

ἔτοιμος 74 
ἔτος 872 
ἑτός 1084 
Ervuog 74 
ἑτώσιος 1035 
εὐαγγέλιον 908 
εὐαδής 70 
εὐάλωμα 897 
εὐγλαγής 221 
εὐδήελος 356 
εὐδιεινός 355 
εὔδιος 354 
εὐδρακής 351 
εὔδω 939 
εὔερος 894 
Εὔηνος 98 
Εὐηφένης 33 
εὐθηνός 378 
εὐκατέακτος 590 
εὔκηλος 861 
εὔκολος 199 
εὐλάκα 906 

"esl: 914 
εὔληρα 914 
εὐμαρής 649 
Evunios 707 
Εὔμολπος 707 
εὐνή 939 
Evvnog 1158 
εὐνίκμητον 436 
Evvig 856 
εὐνοῦχος 1006 
εὐπατέρεια 448 
εὐπλόκαμος 519 
εὔπρηστος 611 
εὑπρόσιτος 79 
εὐραφής 1032 
Evgırog 1101 
Εύρος 945 
Εὐρυβάνασσα 882 
Εὐρυκόων 1111 
εὐρυκρείων 119 
εὐρύοπα 857 
εὐρύς 895 
Εὐρῶτας 1212 
ἑύς, εὖ 74 
εὔσανα 945 
εὔσελμος 1061 
εὔστρα 946 
ευτε 90 
εὐτελής 294 

εὐτράπελος 297 
εὐτρόσσεσθαι 297 
εὐφημία 571 
εὐχερής 250 
εὐχ-ή, -ωλή 883 
εὔχομαι 888 
εὔω 946 
εὐωχέω 1006 
ἔφαγον 687 
ἐφέασθεν 1916 
ἐφεδές 1014 
ἐφεστρίς 988 
ἔφηβος 356 
ἔφη]ος 900 
ἐφθός 455 
ἔφλαδον 628 
ἔφορος 900 
Ἐφύρα 900 
ἐχεπευκής 535 
ἐχέτλη 1006 
ἐχθοδοπῆσαι 9 
ἐχθοί 19 
ἐχῖνος 23 
ἔχι-ς, -Óva 22 
ἔχμα 1006 
ἐχυρός 1006 
ἔχω 1004 
ἔψω 455 
ἕως (Morgen) 944 
ἕως (Con).) 745 

«Γαβεργός 923 
Fainıoı 896 
Faoyov 922 
Faorlvıog 989 
fer (sagen) 857 
Εήλω 897 
Flag 948 
/Γέδιος 1086 
/Γράτρα 892 
Fvxí« 957 

ζα- 971 
Ζαγκλη 2% 
ζαει 69 
ζάλ-η, -og 757 
ζάπυρος 542 
ζατρεφής 307 
ζαφλεγης 617 
ζάψ 196 
ζάω 226 
ζεια, ζεα 757 
ζείδωρος 821. 757 
ἑδένυμεν 1230 
ζεσελαιο- 178 
ζευγ- 761 

Ζεύς 355 
ξεύσασθαι 231 
ζέω 757 
ἑῆλος 757 
ζημία 756 
Ζή», -ων 355 
Zus 954 
ζητέω 748 
ζητρός 756 
ideo» 1230 
fog 758 
Ζόννυξος 354 
£oo& 351 
ζούσθω 758 
ζυγ- 760 
Euyoa 867 
ζύμη 760 
ζωγρέω 15 
ἑῴδιον 227 
ζωμός 760 
ζώνη 1758 
ζωός 226 
ζώπισσα 539 
ζώπυρος, Z. 227 
ζωρός 758 
ζωστήρ 758 

7, Πέ 89 
nen, "H. 855 
ἡγέομαι 16 
50m 745 
ἤδομαι 1916 
nö-ovn, -ύς 1216 
ἠέλιος 944 
ἠερέθομαι 1225 
ἠέριος 944 
ήθος 379 
ἦθω 916 
nie, na 151 
ἠύδ-, ᾖ9-εος 966 
ἦκα 861 
ἤκιστος 981 
ἠλακάτη 54 
ἠλά-σκω, -ζω 45 
ἠλεκ-, H. 56 
ἡλιαία 898 
ἠλίθιος 42 
ἥλιος 944 
Ἡλις 896 
ἠλιτόμενος 651 
ἠλ-ός, -εός 42 
ἦλος 900 
ἠλύγη 12 



Ἠλύόσιον 60 
Ἡμαθία 628 
uat 16 

ἦμαρ 943 
neis 2 
ημερα 943 
ἤμερος 77 

ἡμί 20 
Ίμι-, συ 974 
ημος 745 
ἤνεικα u.8.w. 11 
ἠνεκής 11 
ἡνία 156 
ἠνίκα 94 
Ἰνίοχος 1006 
ἦνις 1015 
nvogen 52 
voy 1015 
-nogog 1226 
nog 746 
ἡπάομαι 32 
nrag 753 
ἠπεροπεύς 858 
ἠπιόλος 886 
Ἠπίονη 33 
ἥπιος 32 
ηρα 888 
ρα 1221 
ἠρώνθεμον 944 
ἠρέμα 769 

net, ηρι- 944 
Ἡρωδ- 968 
ἤρως 967 
ἤσθημα 1216 
Ἡσίοδος 749 
ἧσσων 981 
ἤσυχος 77 
ητ-ορ, -ρον 30 
ἤτριον 855 
ἠύτε 90 
΄Ἠφαιστος 356 
ᾖχανεν 20 

ἡχ-ή, -9 858 
ἠχῆνες 21 
ἠώς u.8.w. 944 

Haacco 378 
θαιμός 378 
θαιρός 409 
θᾶκος 878 
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θάλαμος 395 
θαλασσα 303 
Hallo 400 
θαλπ- 245 
θάµβος 1150 
Θάμυρις 394 
θάνατος 398 
θάομαι 405 
θάπαν 406 
θάπτω 379 
Θαργήλια 310 
Θαρσ- 403 
θαρτύς 403 
θάσσω 378 
θατὺς 405 
θαύμα 405 
θε- -αγον,-ειον 411 
θεάομαι 405 
θεηκόλος 122 
θείνω 391 
θεῖος (göttlich) 
380 

θεἴος (Oheim)387 
Oe4y- 401 
Θέλπουσα 245 
θέλυμνα 395 
θέλω 396 
θέµα u. 8. w. 377 
Opus, e. 377 
θέναρ 391 
θεοπρόπος 517 
Θἔορτος 43 
θεός 380 
θεουδής 374 
θεραπεύω 896 
θέρµα 394 
Θέρος 245 
Θερσέτης 403 
BEonelog 994 
θεσμός 377 
θεσπέσιος 995 
θέσπις, 6. 995 
θέσσεσθαι 380 
Θέστωρ 881 
9έσφατος 671 
Θέτις 388 
Θέω 404 
θεωρός 405 
θηβος 1130 
ec 389 

ἔομαι 406 
θήκη 878 
θῆλυς 381 
θῆμα 378 

yıov 387 

Ing, θήρα 416 

θής 378 
8ήσθαι 387 
θίασος 401 
θιβρός 392 
θιγγάνω 389 
qu. 376 
θιμβρός 393 
θίς 391 
θλα- 645 
Vida 645 
θνήσκω 398 
down 407 
θόλος 896 
θολ-ός, -ερός 416 
θοός 404 
θόρνυμαι 416 
θορ-ός, -n 404 
θόρυβος 399 
$o99-og, -ı5 416 
Θρᾶκες 303 
θρᾶνος 895 
θράσσω 302 
θρασυδαῖος 824 
€oacódsiLog 815 
θρασυμέμνων 662 
θρασύς 408 
θραύω 416 
θρέοµαι 898 
θρηνός 399 
θρΏνος 996 
9ornoxo 395 
θρίαμβος 317 
Θθριγκός 1148 
9oivaE 5 
Volk 400 
δρίψ 402 
θρόµβος 807 
θρόνα 306 
θρόνος 994 
80005, θροῦς 398 
ΌὈρῦλος 398 
θρύον, @. 416 
θρύπτω 299 
θρώναξ 399 
θρώσκω 416 
θύα, θυῖα 410 
9v-, θυι ἆς 407 
θυγάτηρ 416 
θύελλα 408 
θυήλη 411 
θυ-ία, -εία 408 
θύλακος 622 
θυλέομαι 411 
θύμα 410 
θύμβρα 411 
θυµέλη 410 

θυµιάω 410 
θυμός 408 
θύµο-ς, - 410 
θύννος 408 
θῦνος 408 
θύνω 407 
Θύο-ν, -c 410 
θυοσκόος 1110 
θύρα 409 
θυρωρός 900 
Φύσανος 409 
θύσθλα 408 
θύσκη 411 
Όνστας 411 
θύω (stürmen) 
407 

θύω (opfern) 410 
θώκος 378 
δωµός 379 
θώραξ 895 
θώς 404 
θωύσσω 414 
θωῦτός 405 

-ı 77 
la 77 
ῥαένω 88 
Ἴακχος 854 
ἰάλλω 42 
ἴαμβορ 149 
Ἰανθη 27 
ἰάομαι 87 
ἑάπτω 749 
[agat 984 
Ἰασίων 88 
lacxeww 14 
lacog 88 
Ἰάσων 87 
ζατρός 87 
ἰαύω 1245 
layn 863 
Ip-àvn, -nva 199 
"I κορ 86 
ἵβ-ύς, -ιβὺς 87 
ἴγα 1990 
lyyw 912 
ἴγνητες 189 
ἵγνυα 193 
ἰδέα 962 
i85, I. 84 
ἴδιος 1035 
ἰδίω 1231 
ἵδ-μη, -μων 963 
ἴδρις 968 
ἱδρύω 1011 
[δρῶς 1231 



L8-vor, -υῖοι 964 
 έρ- -ηξ,, -αξ 984 
ἱερογλύφος 1104 
ξερός 88 
ἱεροφαντης 578 
itéla 356 
έξω 1011 
tnu. 748 
ὑθαιγενής 188 

ὑθυπτίω» 467 
(dus 79 
ἵχαντιν 837 
ἱκανός 956 
{κάνω 956 
Ἴκαρος 82 
ἴκελος 969 
ἱκέτης 956 
Üxxog 6 

Ἰκράλιος 82 
beu- -ᾱς, -alog 1044 
ἕχμενος 956 
ἱκνέομαι 956 
ἴπ-ριον, -ταρ 82 
Ixxivog 82 
[xo 956 
ίλα- 89 
Hm 891 
ἱλιγξ 918 
ἵλλω 918 
ἑλλωπ- 913 
ἰλύμενον 914 
ἔμαλ- ια, -ές 976 
fue, -9ig 1041 
ἱμάτιον 958 
ἡμάω 1041 
Ἴμβρος 88 
Ἱμέρ-α, -ας 88 
ἵμερορ 88 
Ἰμμάραδος 88 
ἵνα 746 
ἠνδάλλομαι 968 
ὑνδέα 354 
ivy(ov 994 
ἵνις 1047 
lvvechaı 1011 
IE 82 
Solos 1079 
[£g 956 
Ἰξίων 1044 

ἑοδνεφής 1011 
Ἰόλη 951 
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ἰόμωρος 735 
loy 961 
ἴονθος 27 
ἴορκ- -ος, -ερ 361 
los (Pfeil) 87 
log (Gift) 969 
ἰότης 88 
iov, ἱοῦ 86 
FovAog 914 
loyeauıgo 262 
ὑπνή 6 
invn 82 
invog 837 
ixog 82 
[ππήλατος 42 
Ἱππημολγοί 121 
Ἱπποδάμεια δ41 
Ἱπποκόων 1111 

Ἱππόλυτος 845 

[πποπόλος 123 
{πποπόταμος 6 
Innos u.8. w. 6 
Ennovgig 68. 
Intauaı 465 
ἵπτομαι 82 
ἴρανες 63 
font, ἴραξ 934 
ἴς 224 
ἵσαμι 964 
ἰσθλῆ 1079 
ἰσθμός, I. 19 
ἴσκε 994 
ἴσκλαι 969 
ὑσκός 1079 
ἴσκω 959 
ἰσμ- 88 
ἶσος, ἴσος 970 
ἰσοφαρίζω 595 " 
ἵστημι 1125 
[στέη, Ἱ. 943 
[στίον 1196 
ἱστοδόκη 334 
[στοπέδη 472 
ἱστός 1126 

ἵστωρ 964 
ἴσφωφρες 599 
ἰσχας 1048 
ἰσχνός 1045 
ἰσχύς 921 
ἴσχω u. 8. w. 1005 
ἱταλός 878 
ζταμός 79 
τέα 950 
ἴθαι 1011 
ἱτθελᾶν 1079 
ἵτυς 950 

(v- 86 f. 
[voxeg 351 
ἵφθιμος 408 
Ipı u. 8. w. 224 
Iyavav 21 
χδυς 237 
ὑχνεύμων 958 
ἴχνος 958 
izóo 1044 
hy 82 
io 86 
loyn 590 
(oj 69 
lx 868 
ἑῶλκα 906 
ἔωρος 899 
ἑωχμός 863 

κάβαξ 1118 
καβιοθύρα 159 
»ayx-(trocken) 99 
καγκύλα 1063 
καγχ- 100 f. 
κάγχαλος 185 
κάδµος, Κ. 177 
καθαρός 177 
καθέδρα 1010 
καθίζω 1011 
καέ 94 
καιάδας 997 
καίατα 997 
καινὸς 177 
καίνυµαι 1236 
καίνω 1059 
παιρός 118 
καίω, κάω 98 
κακάβη 100 
πάκαλα 194 
κακκάβη 454 
κακκάζω 100 
xxxn 102 
κάκκος 108 
κακοῤῥαφίη 1082 
κακός 99 
κακοῦργος 923 
κπακόχαρτος 242 
κακχαξω 100 
κάλαθος 145 
κάλαμος 127 
καλαῦροψ 933 
καλέχες 831 
καλέω 140 
καλι-α, -0g 1089 
καλινδέω 134 
Καλλιόπη 857 
καλλίπυγος 458 

Καλλιῤῥόη 1211 
κάλλος 141 
καλον 98 
καλόπους 473 
καλός 141 
κάλπη (Trab) 148 
κάλπη (Krug) 179 
κάλυξ 1089 
καλύπτω 1091 
Καλυφώ 1091 
παλχαίω 123 
καλχη 184 
Καλχηδών 244 
παμαρα 115 
κάµαρος 116 
κώματος 116 
κάμινος 5 
καμμάρψαι 719 
κάμµαστις Τ19 
κάμμοφος 1204 
κάμνω 116 
κάµορος 116 
xaun- 115 
κάναβος 110 
κάναδοι 900 
καναχέω 108 
κώνδαρος 1069 
Καπανεύς 178 
καπάνηῃ 1073 
κώπετος 1073 
κάπηλος 111 
καπνόρ 178 
κάπ-ος, -υς 118 
κάπρος 178 
κάπτω 111 
καπυρός 118 
καπύω 118 
κάπων 1072 
κάρ 1081 
κάραβος 138 
κάραγος 142 
καράκαλλον 1089 
κάρανος 146 
καρβώτινος 1100 
κάρδαµον U. 8. W. 
1099 f. 

καρδία 1097 
κάρη, -vov 195 f. 
καρθμµός 1078 
καρίς 150 
καρκ- 131 
κάρκαρα(ποικίλα) 
146 

κάρνη 1081 
κάρνος 1081 
κάρος 145 



καρός 1082 
παρπάλιμος 148 
καρπέρ 1100 
καρπός (Hand- 
wurzel) 148 

καρπός (Frucht) 
1101 

κάῤῥων 119 
κάρσιορ 1108 
x0QGig 1081 
καρτ-ἄ, ερός 119 
κάρταλος 147 

κάρτη» 181 
nagro-v, - 1081 
κώρυον 150 
κάρφω 1101 $& 
καρχ- 131 
καρχήµατα 119 
κασαλβη 149 
κασάνεις͵ 1016 
κασ-αυρά, -ωρίς 
149 

κασέλα 1010 
κασίγνητος 189 
κᾶσις 117 
κασκαλέξειν 1083 
κάσκορ 103 
κάσσα 149 
Κασσάνδρα 1256 
Κασσι-ἔπεια, 
-όπη 1236 

κασσυω 1042 
Κασταλία 177 
Καστιάνειρα 1236 
κατά 94 
καταιγέρ 83 
nataxgnder 125 
κατακωχή 1007 
κατάνοµαι 1015 
καταπέλτης 1180 
κατάρβυλος 62 
κατασώχω 650 
κώττυω 1045 
πάτω 94 
κατωμαδόν 38 
καύαξ (Möve) 160 
καύαξ (neckisch) 
1118 

καυαξαις 589 
καυκαλίας 161 
καυλός 158! 
καῦ-μα, -σις 98 
παῦρος 1118 
καυσαλίς 98 
καυσία 1116 
καύχη 161 
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καφ-, καχ-άζω 
100, 
xad 1078 - 
καχλάζω 266 
xd Ant 129 
καχνάζει 100 
πάχρυς 181 
κεάζω 997 
κέαρ 1097 
κέαρνον 997 
ΚΕΥΧΟ- 132 
κεδάννυµι 998 
κεδνός 1067 
κεῖµαι 155 
κειμήλιον 155 
neivog 151 
κεινός 158 
κεέρω 1081 . 
χείω 997 
κέκαδον 997 
χεκαφ-, κεκηφ- 
178 

κξκληµαι 141 
κέκµηκα 116 
xéxoxev 1111 
Κέκροψ 1101 
κεχρύφαλος 1091 
κέλαδος 141 
πελαινεφής 429 
κελαινός 1089: 
κελαρύζω 140 
κελεῖς 1083 
κελευ- 122° 
κέλεφος 1103 
κέλης 122 
xélio 122 
κέλοµαι 122. 140 
πέμπος, κέµφος 
115 

πενέβρειον͵ 178 
xevt-0g, -ων 158 
κένσαι 109 
κεντέω 110 
πέντρον, κέντρων 

9 f. 
περαΐζω 1081 
Κεραμεικός 139 
κέραµος 139 
κεράννυµι 159 
κέρας 190 
κέρασος 151 
κέραφος 1108 
Κεράων 139 
κέρχα 1078 
κέρκαξ 141 
κερκάς 141 

κερκιθαλές 141 
κερκές (Stab) 134 
κερκίς (Zitter- 
espe) 123 ' 
κερί (Nadel) 
133 

κερκ-ίων,-νός 141 
περκοΛύρα 141 
xéQxog (Nadel) 
195 

κέρχος (Schwanz) 
194 

κέρκος (Hahn) 141 
κέρχουρορ 133 

Κέρκυρα 134 
κέρχωπες 146 
κερχώπη 133 
κέρμα 1081 
κέρνο-ς, -v 138 
κέρτοµος 1081 
xegg-ave,-vog131 
κέρχνη 141 
κέρχω 191 
κέσκετο 155 
κεσκέον 997 
κεστός 1238 
κέστρος 1238 
πεφαλή 111 
κέχλοιδεν 244 
κευθ- 162 f. 
κέωρος 149 
κήδω 1067 
κηθίς 168 
xnia 98 
una-adeiv, -ᾱς 99 
κηκ-ίω, 7 1063 
κηλας 1089 

έω 118 
xli 158 
κηλίς 1089 
κῆλον (Holz) 98 
κῆλον (Geschoss) 
128 

ung 160 
κῆπος (Affe) 116 
κήπος (Garten) 
1074 
Κήρ 1081 
“ne, 1097 
xnoog 1088 
κηρυξ 140 
κητ- 997 
κηνξ 160 
κηφήν 1077 
κηώ-δης, -εις 98 
πίασθαι 155 

πίβδη, -Aog 1072 
κίγκ-αλος,λος 123 
κιγκλίξζω 123 
xıyalis 135 
κέγκραµι 158 
κιγχάνω 101 
κέδαλον 999 
κέδαφος 1064 
χίδναµαι 998 
κέδνη 1069 
κωθαροτειχοµε- 
Ans 707 

κίκελος 123 
πίκεῥοι 146 
πίκεννος 134 
πίκιῤῥος 142 
nınxaßn 161 
κέκπαβος 103 
κικκός 1079 
κικλήσκω 141 
κέκυ- βος,- -μος 161 
κικυµώσσειν 151 
κῖκυρ 158 
xixvo 153 
κίλλουρος 122 
χέμβιξ 1074 
κίµφαντες 1077 
πινάβρα 178 
κιναθίζω 153 
xivaıdog 1065 
πίνδαφος 1064 
κίνδυνος 1067 
κινέω 152 
κινυρός 108 
κινύσσοµαι 152 
κιξάλης 1079 
κέξατο 153 
κέρχ-ος, -η (Vo- 
gel) T 

πέρκος (Kreis) 134 
κίρνηµι 188 
κιῤῥος 146 
κίσθ-ος, -αρος 
1238 

κίσσα 142 
%100-05, ύβιον 239 
κίστος 1238 
κέττα 142 
πιττός (Epheu) 
239 

πιττός (καλός) 378 
πιχάνω 153 
πύχλη 256 
κύχρηµι 251 
κίω 152 
κίων 1118 

m. 

λ . 



κλαγγή 142 
κλαδαρός 129 
κλαδάω 1098 
κλάδος 128 
πλάζω 142 
κλαίω 175 
πλαμαρύς 129 
κλαστάξζω 128 
κλανσιγέλως 214 
κλάω (brechen) 
128 

»ico(weinen) 175 
-πλέης, -μλῆς 172 

. κλει- -νός, -t0g 172 
χλείω 1123 
κλέμμυς 257 
Κλεόδαιος 324 
κλέος 172 
κλέπ-ας, -ος 148 
κλέπτω 1090 
κλέω, κλείω 172 
κλήδην 141 
κληδών 141 
xÀnto , 1450 1128 
κλῆμα 129 
πλητός 141 
κλίβανος 139 
πλίμα 170 
πλὶμαξ 170 
κλίω 169 
κλισία 169 
κλιτύς 169 
κλοιός 1123 
κλόνις 174 
κλόνος 122 
πλοπ-ός, -ή 1090 
κλύ-δων, -ζω 175 
Κλυμένη 175 
κλύω 172 
κλωβός 1123 
κλώθω, Κ. 147 
κλώζω 142 
κλώμαξ 114 
κλών 129 
πλωός 1129 
κλώσχων 147 
κλώσσω 142 
κλώψ 1090 
κμέλεθρον 116 
κμητός 117 
κγαδαλλω 1066 
nvalo, κνάω 166 
κναπ-, κναφ- 
1074 

κνέφας 1070 
xv&ogo-s, -v 167 
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κνήθω 166 κόλπος 119 
κνήµη 106 κόλυβον 138 
κνηφη 1074 κολυµβ-ός, -« 
κνίδη 1065 1089 
«víto 1065 πόµαρος 116 
Ἠγιπ-, κνιφ-ός 
1074 

αγίσα 201 
κγιφόρ (finster) 
1070 

κνό-ος, -η 167 
κνυ 166 
κνυζ-ἄω, -έω 161 
avvo 166 
xvoó- 1066 
πγωσσω 107 
κοάξ 176 

κόγχ-η, -ος (Mu- 
schel) 185 

κόγχος (Brei)1062 
ποδοµή 1069 
πο-έω, -ἄω 1111 
κοθεζ 1111 
κοθώ 195 
κοῖδος 999 
κοίζω 176. 
κοίης 1111 
ποικύλλειν 1090 
xoiiog 158 
κοιµάω 1t6 
κοινός 981 
xoiog (Zahl) 154 
κοίρανος 158 
κοίτη 155 
xoxxvÉ (os sa&- 
crum) 135 

xóxxvb (Kukuk) 
161 

κοκρύνδακοι 134 
κόλαβρος 1089 
κύλαξ 122 
πολάπτω 1102 
κολεῖν 122 
κολεκάνος 145 
κολεόρ 1089 
κολερός 894 
πολετράω 128 
πόλλα 149 
κολοβός 1084 
xoAox- 145 
κόλον 122 
κόλος 1084 
κολοσσός 145 
κόλουρος 1084 
κολούω 1084 
xolopov, K. 127 

xou-éc, -έζω 117 
κόμη 149 
πόμμα 1072 
πομποφακελοῤῥή - 
Lov 893 

κόναβος 108 
xovó- 110 
»oveiv 107 
κονία 167 
κογίλη 168 
κονιορτός 43 
κόνις 167 

xovíg 1065 
πογίσαλος 1050 
xovy- (xov-) έω 
1111 

-Xovta (τρια- 
u. 8. W.) 387 

κὀνταξ 110 
κοντός 109 
xóoL 158 
κοπή. 8.w.1071f. 
κόπρος 118 
κόπτω 1011 
κόραξ 140 
κόρδαξ 1097 
κορδύλη 1097 
κορέννυµι 1089 
κορῦθ- 126 - 
κορέξζοµαι 1083 
Κόρινθος 126 
Κόριννα 1083 
κόρις 122 
κορχόρας 141 
πόρκορος (Ge- 
müse) 131 

κόρκορος (Fisch) 
141 

κορκορυγή 141 
Κόρκυρα 134 
κορμός 1081 
Κόροιβος 156 
κόρ-ος (Knabe) 
1083 

xógos(Besen)1088 
πόρος (Sättigung) 
1089 

κόῤῥη, κόρση 127 
κόρσης 1082 
κορτεῖ 173 
κορυ- 126 

κόρυζα 175 
κορυθατξ 961 
κόρχορος 151 
κορώνη (Krähe) 
140 

κορώνη (Krüm- 
mung) 133 

πορωνίς 184 
-κόσιοι (δια- u. 8. 
w.) 837 

κόσκινον 997 
κοσκυλµάτια 1120 
κόσμος 1236 

κότος 103 
»orv- 108 
κούαμα 98 
κουκούφας 161 
κουλεός 1089 
κοῦον 1111 
κουρ- 1082 f. 
κοῦφος 115 
κόχλαξ 129 
πόχλος 185 
κοχυ- 262 
ποχῶνη 185 
Κοως, Κῶς 158 
κραατ-, κρᾶτ- 125 
κράγος 145 
Κραγος 181 
κραδ- 1098 
κράζω 142 
xeaívo 119 
κραιπ- 148 
πραιπ»όσυτος 
1049 

κραμβαλ ἑος(ἴτοκ- 
ken) 188 
neoppei: £og (laut) 

Mond 127 
κράµβος 138 
κραγαός 151 

κραν-ίον, έξαι126 
κρᾶνον 196 
xgavos(Helm)126 
κράνος (Süss- 
kirsche) 181 

κραντήρ 120 
πρᾶσις 138 
κραταίλεως 232 
κρατ-αιός, -ερός 
119 

κραταίπεδον 412 
κράτεσφι 125 
κρατήρ 198 
Κράτιππος ϐ 



κράτος 119 

xQutv- 119 
κραυγή 142 
κραῦρορ 173 
κρέαγφα 14 
χρέας, κρεῖον 173 
πρειοδόκος 334 
κρείσσων 119 
πρέκ-ελος, -ω 141 
κρεµα- 168 
κρέμβαλον 1108 
κρές 142 
κρέων, Κ. 119 
κρήδεµνον 332 
κρηϊο» 173 
κρηµνός 168 
κρήνη 126 
κρηπίς 1100 
κρησέρα 1088 
xoi 2568 
πρέβανος 139 
κρίζω 142 f. 
κρυθή 258 
κρίκος 134 
κρίµνο» 1088 
κρίνω 1088 
κριός 131 

κριτός U. B8. W. 
1088 

κροαίνω 173 
κροκάλη 129 
κρόκη (Kiesel)129 
xooxn(Faden) 134 
κροκέρ 134 
κροκόδειλος 145 
κρόµνον 148 
Keovog 118 
κρότ-αλον, 
173 

κρόταφος 147 
κρούω 173 
κρυ- 173 

κρυπ-, κρυφ- 
(κρυβ-) 1090 f. 

κρωβυλος 179 
κρώζω 145 
κρώμαξ 114 
κρώπιον 1101 
κρωσσός 134 
κτα, κτα», χτεν 
1069 

πτάομαι 1057 
ἅτερ-ατ, -ες 1057 
κτήνος U. 8. W. 
1057 

ατί-ζω, -Aog 1058 

-06 

κτόνορ 1060 
κύαθος 157 
κύαμος 98 
κύανος 99 

κύαρ 157 
xvp- 164 
κυδάζω 160 
κύδνος 108 
κυδοιµός 162 
κυθώδης 1119 
πυκ-άω, -εών 
1062 

κυκλ- 135 
κύχλωφ 9 
κύκνος 109 
κύλ-η, -ιξ 167 
κυλί-ω, -νδω 134 
κυλλ- 134 
Κυλλήνη 107 
κύλον 1089 
vun 157 
κυµατωγή 590 
κυµβ- 164 
Kv- -un, -μα 156 
„vuvödıg 161 
Κυνα, Κύννα 159 
κυνέη 159 
κυνέω 180 
κυνηγός 15 
κπυνθάνω 162 
κυνικός 109 
“vos 157 
κύπ-εΊλον, -η 108 
πύπτω 164 
κυρβασία 179 
κύρβεις 197 
κυρέω 1237 
Κυρήνη 154 
κύριος 158 
κυρίσσω 129 
κύρμα 1237 
κΌρος 157 
κυρτός 134 

πύρω 1237 
κυσ- 166 
κύτος (Höhlung) 
157 

κύτος (Haut) 1115 
κυφ- 163 f. 
x90, κυέω 157 
xvov 159 
κῶας 156 

κώδεια u.8. w. 176 
πώθων 163 
xoxv- 160 
κπῶλον 122 
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κῶμ-α -0g 156 
κώμη 156 
xeuoóía 877 
κώνος 97 
κῶοι 158 
“009, κὠϊῖον 1111 
κπώπη 111 
κωραλίσκος 1088 
κωρέα 197 
κώρος 1083 
κῶς 158 
κωτίλος 104 
πωφός 1072 
κωχεύω 1007 

Ad δα, -κος 842 
Laß 796 
λάβρος 795 
λαβύρινθος 1240 
λαγαρός 830 
λαγγάζω 830 
λάγδην 129 
1άγνοςφ 880 
Ady-, Aay-og 15 
λαγρόν 832 - 
λαγχάνω 827 
λαγών 830 
λαγώς 185 
λάζομαι 795 
λάθρος 788 
Aot 169 
4αίας u. 8. w. 841 
λαέβα 853 
AaiyE 232 
λαίδιος 858 
Λαιδρός -(lüstern) 
769 

λαιδρός (links) 
863 

λαέειν 771 
Λαικάζω 769 
λαϊκός 841 
λαΐλαφ 790 
Λαιόςρ 858 
Anio 846 
Aeg 342 
Λαΐτος 841 
λακάζω 773 
Annas 823 
4ακεδαίμων 824 
λακεδάµα 1022 
λακέρυξζος: 718 
λακές 906 
λάκκος 824 
Ados, -ov 893 
Adxog 906 

λάκτις 129 
χαλ- TITLE. 
λάλλη 772 
λάµαχος, A. 110 
λαμβάνω 794 
λαμπ- 886 f. 
λαμυρός 169 

λανθάνω 787 
A«víto 830 
A«E 129 
A«o- 842 
Aaoxóov 1111 
λαοργός 770 
λαός, 841 
λαπάζω, λαπάσσω 
840 

1άπαθος 840 
λαπαρός 840 
λαπίζω 841 
λάπτω 839 
λάρ-κος, -φαξ116Ι 
λαρός 770 
λάρος ττι 
Ads 232 
λάσθη 114 
λάσιος 935 
λάσκω 773 
Λάστ-αυρος,-η 169 
λάταξ 774 
λατράξειν 774 
λατρεύς 847 
λάτρ-ις, -ovy 847 
4αυαγήτα 845 
λαύρα 1240 
λάφνη 866 
λάφυρον 794 
lnpvooo 840 
λαχαν- 838 
4αχεσις 827 
λαχή u. 8.w. 827 
λαχμός 199 
λάχνη 824 
Acc 769 
λάων 846 
ie prets 838 
λέβης 858 
λέβινθος 53 
λέγω 781 
λεία 846 
λειαίω 238 
λείαξ 233 
λειβ- 799 f. 
λεῖμμα 805 
Λειμών 798 
λεῖος 283 
λειπυρία 806 



Asíxo 805 
A£t-, λεῖ-τορ 841 
λειχ- 810 
λείψανον 805 
λεκ-άνη, -ροί 824 
Λέκρανα 824 
AéxtQov 831 
ΛεΛλεγ- 781 
Λεπ- 837 f. 
Λέσχη 781 
λευγαλέος 815 
Λεύχη 817 
Aevxotov 951 
Λευκόλινον 842 
λευκόνοτορ 1158 
λευκός 817 
λευρός 233 
Aevoco 817 
4ευτυχίδης 842 
λεύω 232 
λεχ- 831 f. 
λέχριος 824 
Λεωργός 770 
άέω 842 
λέων 848 
λεώς 841 
λήγω 830 
Ajtonat 847 
λήθη, 4. 188 
μπι” 846 
λη-ἴς, -In 846 
Anitog 841, 
ληκέω (huren) 770 
ληκέω (tönen) 118 
λῆμα 1710 
Anun 212 
Anppe 195 
λῆνος 824 
ληός 841 
Anoos 771 
λῆσις 770 

λῃσ-τής, -τήρ 847 
Anto 110 
λῆψις 795 
Λία» 7169 
λίαξ 238 
Ap- 199 
Alyönv 906 
AtyE, AlE 824 
Alyge 118 
Awy- vs, -υρός 773 
Ai£-0», -ὤνες 808 
λικμός 486 
Aluvoy 486 - 
Amng-ol, -ιϕίς 824 
Λιλαίομαι 769 

Auunv 198 
λίμνη 198 
λιμός, 799 
λιμπάνω 806 
λιμφ-ός, -εύω 811 
Alvov 842 
λίνος 7714 
λίπα 811 
λιπαρ-ός, ng 811 
Λιπερνής 805 
λίπος 811 
Alnıo 851 
Als ( g latt) 233 
Als (Löwe) 848 
Alon-,Aop-og 238 
λισσόν 808° 
Λισσός 233 
Λισσούς 806 
λίσσωµε» 805 
λίστρον 2838 
λιτέ Aita 842 
λιτός 238 
λίτρα 170 
λιφερνέω 852 
Aupsgvoovtag 806 
Auz- 810 
Alı (Fels) 284 
Alp (Nass) 799 
Alıp (Begehr) 861 
λιψουρία 861 
aoßös (Lappen) 

λοβός (Hülse) 838 
λογάδες 215 
λογγάζω 850 
λόγος 781 
λόγχη (Loos) 827 
Λόγχη (Lanze) 834 
λοιβή 800 
Aoıyög 815 
λοίδορος ΤΤ1 
λοιμός 799 
Aoınög 805 
Ao&las 1245 
Aobóg 824 
Aox-ag, -ός 838 
λορδός 841 
1000009 817 
λούω 849 
λοχ- 832 
Ava 845 
λυαῖος 846 
1ύγ-δος, -n 817 
4υγκεύς 817 
λυγμός 1213 
1ὐγξ (Luchs) 817 
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Λύγξ (Schlucken) 
1213 

λύγος 815 
λυγρός 815 
λύζω 1915 
λύθρον 848 
λυκαάβας 816 
4υκ-όοργος,- οὔρ- 
γος 919 

λύκος 906 
λυχόφως 816 
λῦμα 849 
Ίυμαίνομαι 849 
vun 848 
λύπη 790 
Avo-, Avcı- 845 
λύσσα 820 
λύτρον 845 
Adrros 816 
λύχνος 816 
λυχνοῦχος 1006 
ivo 845 
Aon 793 
λωίων», λῴων 847 
λώπη 838 
λωτός 847 
4ωτοφάγοι 847 
Ao: 838 

μα 647 
wo 648 
μάγγανον 682 
μάγειρος 689 
µαγίς 688 
Mayvqteg 1244 
u«ó- 693 
μάζα 688 
hatóc 693 
μαθητής 665 
μαῖΐα 648 
Μαιμάκτης 665 
Μαίμαλος 659 
μαιμάσσω 665 
µαιμάω 659 
µαίνομαι 660 
μαίομαι 666 
μαΐρα, M. T14 
µαάκαρ 680 
µακαρία 688 
μακεδνός 680 
Μακεδων 680 
μάκελον 687 
μάκελλα 687 
μακεστήρ 681 
μάκκορ 687 
Maxxo 690 

μακοάω 690 
μακρό 680 
μάκτρα 688 
µαλα 724 
μαλακός 702 
μαλάσσω 702 
μαλάχη 108 
μαλερός 724 
μάλευρον 915 
µάλθα 706 
μαλθακός 706 
uale 104 
μᾶλις 704 
podx-óv, -ένις 702 
μαλλός 896 
Μαλόεις 714 
μαλόςρ 714 

μάμμα 648 
μανδ- 663 
μανθάνω 665 
μανία 660 
μανός 095 
μάντις 661 
µαραίνω 101 
μαρασμός 701 

n 649 
μαρίλη 714 
µάρις 714 
µαρμαίρω 715 
Magua- -κος,-ξ1Ι68 
μάρµαρος 716 
μάρνα 714 
µάρναμαι 701 
Magnnooa 719 
μάρπτω 718 

μάρτυς, μάρτορ 
1201 

μασάοµαι 693 ° 
μάσθλη 1041 
μάσκη 687 
μάσσω 688 
μάσταξ 693 
µαστευω 667 
μάστιξ 1041 
µαστίχη 694 
µαστος 693% 
µατ- 659 
μαῦρος 714 

µάχ-η, -αιρα 687 
μώχλος 666 
µεγα- 682 
µεγακήτης 991 
psó- 601 
µέξεα 693 
µεθέορτος 891 
µέθ-η, -v 694 



μειδ-ιάω,-4ω, M. 
1208 ° 

μείζων 682 
μειλ- 706 {. 
µείροµαι 1203 
µείων 674 
μελάγχιμος 259 
μέλαθρον 116 
μελάμπυρος 651 
μελάνιον 951 
µέλας 704 
µέλδω 1199 
Μελέαγρος 1202 
μελεδων 1202 
µέλειν 1202 
μελεσιπτέρος 707 
μελέτη 1202 
μέλι 708 
µελέγηρυς 203 
µελένη 704 
Meiwogayoı 104 
μέλισσα 703 
µέλλω 120% 
µέλος 707 
μµέλπω 707 
μελφδία 877 
µέμαα 658 
MeußAis 714 
μέμβλωκα 723 
μέμβραξ, 611 
μεμετιμένος 749 
μέμνων 668 
μέμονα 662 
µέμφομαι 100 
μεν-, μενὲ- 665 
μενεαίνω 661 
μενθήρη 665 
μενοινάω 662 
μένος 661 
Μέν- -της,-τωρ 662 
μένω 662 
μέριμνα 1201 
rud -ηρα 

µέρος 1203 
µέροψ, M. 719 
WEoaL- 696 
µεσηγό(ς) 696 
μεσί-διος,-της 696 
µέσος 696 
Mesooarıoı 6 
Μεσσήνη 696 
μεστός 665 
μέσφα 696 
µετα 972 
µεταδήα 327 

µέταζε 973 
μετακάρπιον 148 
μέταλλον 42 
μεταμώνιορ 675 
μετανάστης 435 
μεταξύ 973 
μέτασσαι 973 
µετάφρενον 1190 
μετεκίαθον 152 
μετέωρος 1226 
μετόρχιον 919 
μέτρον 649 
μέτωπον 9 
un 647 
µήδεα 693 
Mijó-et0g,- £166? 
μηδ-αμός,-εύ is 972 
µήδοµαι 652 
µηκή 678 
Μηκιστευς 681 
unxos 681 
uxo» 681 
ptg 704 
μηλολόνθη 714 
μῆλον (Apfel) 724 
μήλο» (Schaf) 896 
Μήλος 714 
μηλοψ ' 714 

unv, µήνη 650 f. 
unvıs 663 
µηνίσκος 651 
unvio 663 
unvoo 663 
unorap 652 

µητηρ 649 
μητι- 660 
µήτρ-α, -ως 650 
μηχάνη 681 

unz-ag, -og 682 
μιαίνω 131 
μιαιφόνος 131 
µιαρός 737 
µέγδαλοι 128 
µίγνυμµι 121 
Mınn- 1200 
μικρός 1200 

μικύὺρ 1900 
Mu- 101 f. 
μιμ-άξω, «έξω 678 
µιµάκυλον 666 
Μιμαλίς 714 
Μιμαλλόνες 659 
μιμέομαι 650 
µιµνήσχω 664 
uluvo 662 
μίμος 650 
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μέν, viv T1 
µίνθ-α, -og 691 
μινύζηος 227 
μινύθω 615 
µίνυνθα 675 
μινυρός 678 

Miv-vs, -ως 659 

wigue 105 
µισγάγκεια 728 
μέσγω 7127 
µισέω 726 
μίσθαρνος 4ὔ 
μισθός 379 
μίσος 126 
μιστύλλω 675 
ulTog» 691 
μίτυλος 675 
μνάομαι 663 
μνεία 664 
uyn- 664 
uvtov, μνῖον 675 
μνόος, μνοῦς 675 
µόγ-ις, ‚os 689 
uoyoozonog 683 
μοῦ- 691 
μοιμυάω 731 
μοιμύλλω 132 
μοῖρα, M. 1204 
poivog 135 
μοιχαγρία 15 
µοιχός 729 
Μολίων 703 
µολοβρός 705 
μολπίς 888 
μολπ-ός, -ῄ 101 
μόλυβ-ος,-δος 744 
μολύνω 706 

μομ-βρώ, -μώ 717 
µομφή 100 
µον-ας, -αχός 674 
μονθυλεύω 881 
μόνιμος 662 
μόνος 674 
µόρα 1204 
Moeynteg 1204 
μόρμ-ορος,-ος 111 
μορμύρω 122 
μορμώ 717 
μορόεις 714 
μόρος 1204 
μόρσιμορ 1204 
µορτόβατος 701 
µορφ- 719. 1244. 
μόσχος, M. 148 
µότος 691 
µουῖα 142 

µουχίζει 732 
µούνευρος 1161 

Μοῦσα 662 
μόχθος 689 
μοχλός 681 
μό, po 678 
μύαξ 742 
μυάω 131 

μυγµ-ός, -r 678 
µύδος (stumm) 

(Nässe) 

μύδρος 1209 
µυελός 737 
µυέω 732 
μύζω (stöhne) 678 
uoto (sauge) 731 
μῦθος 618 
uvia 742 
uvivda 731 
Μυκάλη 138 
μύχη 678 
μύκης 738 
μύχλος 666 
μυκός 732 
μῦκος 737 
μύκρων 739 
µυκτηρ 738 
µύλη (Mühle) 
704 

µύλη (abortus) 
1204 

μυλήφατος 586 
μµύλλω  (mahle) 
704 

μύλλω (muckse) 
731 

μυνδός 132 
μύνη 731 
μύξ-α, -og 737 f. 
μυόχοδον 1126 
µυρίος 740 
μύρμηξ 740 
Μυρμιδόνες 741 
µυροβάλανος 218 
μύρομαι 1199 
μύρον 1198 
μύῤῥα 1198 
μύρτος 1199 
μυς 142 
μύσσω 137 
μύσταξ 694 
μυστήριον 732 
μύσχον 742 
μύτης 732 



Μυτιλήνη 675 
μύττος 738 

μυχλός 666 

μυχμός 678 
μυχός 739 
μύω 731 
μύωψ 9. 731 
μῶκος 690 
μώλυγερ 702 
μωλυχτική 717 
μῶλυς 702 
μώμ-αφ, -ος 732 
µωρός 701 
μώσθαι w 8. w. 
660 

}άθραξ 427 
ναί 418 
valg, ναϊάρ 1158 
vato ‚435 
ναχτά 424 
νᾶμα 1158 
νάνν-ας, -ος 428 

Νάξος 1158 
ναρθηξ 427 
νάρκ-η, ισσος1161 
ναρόν 1161 
νάρταλος 1161 
νάρω 197 
νάσσω 424 
νάστης 435 
ναύκραρος. 119 
ναῦλον,ναῦσθλον. 
1158 

ναύλοχος 1158 
ναυπηγός 457 
ναῦς 1158 
ΊΆαυσικαα 150 
ναύτης 1158 
φαυτία, νανυσία 
1158 

vavo, νάω 1158 
νεάζω 438 
νεανίας, νεαρός 

f. 
νέατος 438 
νεβρός 459 
Νέδ-α, -wv 426 
νείαιρα 439 
vtixlov 436 
νεκ- 422 
νεµ- 431 f. 
νέννος 458 
νεόγιλος 186 
νεογλαγής 221 
νέοµαι 435 

Vanidek, etym. 

νέορτος 43 
νέος, νεός 458 
νεο-σσός, -χμός 
458 

νεούτατος 885 
νέποδες 428 
νέρθε(ν) 29 
Ν ἐσ-σος, -τος 427 
Νέστωρ 435 
νεῦρον 1160 
νεύω 441 
νεφέλη 429 
νεφρός 437 
ven (spinnen) 
1014 

νέω (häufen) 1015 
v&o (schwimmen) 
1159 

νεώς 435 
(eis) | νέωτα 872 
vn 418 
»n- 419 
νηγατέος 186 
YNyYQETOS 419 
vnövuos 425 
νηέω 1015 
νήθω 1014 
γηΐστος 439 

νηκερδής 419 
φήκεστος 419 
VNROVOTOS 
1111 

νηλε-γής, -ns 419 
νηµερτής 419 
vnveuog 28. 419 
νηνέω. 1015 
νηνίατον 442 
νηπαθής 419 
γήπαυστος 419 
νήηπιος 419 
νήποινος 419 
Νηρεύς 1168 
νήριτος 47 
νῆσος 1159 
νῆσσα 24 
vnorıg 25. 419 
vorn 438 
νητρεκέως 297 
νητρον 1016 
νηῦτμος 419 
»ngo 37. 419 
vnyvrog 262 
νήχω 1158 
γίβα 1162 
vito 1162 
Νικάτωρ 437 
Wörterbuch. 

419. 
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νίκη 436 
νίκλον 436 
Νιόβη 1162 
vinto 1162 
γίσσοµαι 435 
νιφ- 1162 
φοέω 197 
vop- 432 f. 
vóog 197 
νόσος 422 
νοσσόρ 438 
νύστος 435 
νόσφι(ν) 420 
Νότος 1158 
yv 438 
νύκτωρ 422 
νύμφη, N. 429 ἓ, 
vov 438 
vob 422 
νυός 1047 
φύσσ-α, -ω 739 
νυστάζω 441 
νύχ- €, -Log 423 
νυχθήµερον 943 
vo (Pron.-stamm) 
419 

νώγαλον 1160 
νωδογέρω» ͵ 209 
νωθ-ης, -ρός 879 
νῶκαρ ϐ 
νωλεμές 769 
νωµαω 433 
vovvuos 197 

νῶώροψ 52 
νωτιδανός 421 
νώτο- $ -ν 420 
νωχ- 6 
von 9 

ξαένω 1117 
ξανθός 1069 
ξένος 1069 
ξέστριξ 1148 
ξέω 1117 
ξηρός 1062 
Eip-a, -og 1078 
ξουθὀς 1069 
ξύλον 1117 
ξύν, Euvos 981 
$ve- 1120 
Evo 1117 

ὁ (copul. ) 972 

00 "(Interj.) 856 

Ὄαξος 590 
cap 1225 
ὀβ-ελός, -ολός 15 
ὄβρια 85 
ὀβρίκαλα 86 
ὄβριμος 217 
κά 12 
ὄγκη 3 
ὕγκος (Bug) 3 
ὄγκος (Masse) 12 

ὄγμος 16 
ὁδάξ 836 
ὅδε 971 
ὁδηγύς 1ὔ 
ὀδμή 20 
ὁδοέπορος 479 
ὀδοντάγρα 16 
ὁδός 1018 
ὁδούς 2ὔ 
ὀδύνη 25 
ὀδυνήφατορ 585 
ὀδύρομαι 344 
ὀδυσ- 368 
Ὀδυσσεύς 364 
Ὀξύλαι 26 
ὄζος 76 
ὄξυξ 972 
ὄξω 26 
ὄθριξ 972 
Ὄθρυςτ. 8. w. 607 
Oi-a, -n 70 
Οἰάνθη 27 
οἴαξ 955 
οἶδα 963 
οἰδάνω 84 
Οἰδίπους 418 
οζέτης 872. 972 
οἵη, ὕη, ὅα 70 
olniov 955 
οἰκόπεδον 472 
olxog u.8.w.956f. 
ΟΧεύς 897 
olun 80 
οἶμος 80 
οἰνάνθη 27 
οἴναρον 951 
Olv- -εών, τεύς 959 
Oív-05, -ώνη 952 
οἱνόπεδος 472 
olvog 77 " 
oivog 951 
oivogivE 624 
οὐνώντα 77 
Οἰνωτρία 951 
οἰοπόλος (bis) 123 
olog 77 
80 



olog 746 
öis, olg 66 
οἶσος 951 
οὐστός (Pfeil) 76 
οὐστός (zu οἴσω) 
955 

οἵστρος 86 
οἰσύα 951 
οἴσω u. 8. w. 955 
Οἴτη 67 
οὐτόλινος 774 
οἶτος 80 
Οἴτυλος 951 
οἴφω 756 
οἴχομαι 969 
οἶωνός 70 
ὀκέλλω 122 
ὄκκον 8 
Üxvog (Reiher) 12 
ὄκνος (Säumen) 
102 

ὀκρίς, 5 
ὀκρυόεις 173 

ὄκταλλος 8 
ὀκτώ 15 
ὀκωχή 1007 
ὄλβος 1026 
ὄλεθρος 46 
ὀλέκρανον 824 
ὀλιβρός 234 
ὀλιγοδρανής 349 
OAl-yog, -ζων 808 
ὀλισθάνω 238 
ölun u. 8. w. 906 
ὄλλυμι 4ὔ 
ὄλμος 914 
ὀλολυγή 95 
ὁλοοίτροχος 914 
ὁλόπτω 837 
Ὄλορος 43 
ὅλορ 1096 
ὀλοφύρομαι 114 
Ὄλυμπος 856 
ὅμαδος 918 
ὁμαλός 973 
Ὁμάριον 48 
ὁμαρτῇ 48 
ὄμβριμος 217 

ὄμβρος 37 
ὁμήγυρις 208 
ὅμηρος 48 
Ὅμηρος 1254 
ὅμιλορ 897 
όμιχ- 129 
ὄμμα 8 
ὄμνυμι 89 

ὁμοῖος, 973 
ὁμοκλή 140 
ὀμόργνυμι 121 
ὁμός 973 
ὄμπνη 38 
ὀμφαλός 37 
ὄμφαξ 87 
ὀμφή 858 
ὁμώνυμος 197 
ὄναγρος 10 

ὄνειαρ 426 
ὄνειδος 427 
ὀνη- 426 
ὄνθος 580 
ὀνθυλεύω 880 
ὀνένημι 4οὔ 
ὀνοκίνδιος 152 
ὄνομα 197. 1239 
ὄνομαι 427 
ὀνοτάζω 427 
ὄνυξ 22 
ὀξ- ίνα, -ύη 14 
ὄξος 14 
ὀξύγαλα 220 
ὀξύς 14 
όπα-, ὀπη-δός 
982 
ὁπάζω 982 
ὅπατρος 972 
ὁπάων 982 
ὁπ-έας, -n 10 
ὀπιπεύειν 9 
ὀπισθ έναρ 891 
ὀπίσω 530 
ὅπλον 988 
ὁπλότερος 990 
ὀπός 990 
'Ox-o9g, -οὔντιοι 
990 
ὁπ-τήρ, -τίλος 8 
ὀπτός 4bb 
ὀπύω ‚35 
ὀπωπή 8 
ὀπώρα 148 
ὀπώφαται 37 
ὁράω 900 
ὀργάξω 924 
ὄργανον 924 
ὀργ-άω, -έζω 919 
ὀργή 919 
ὅργια 923 
ὄργυια 777 
ὀρέγω 777 
ὀρει-άς, -vog 918 
ὄρειος 218 
Ὀρέστης 217 
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ὀρεύς 218 
ὀρεύω 43 
Ὀρθάνης 928 
ὄρθιος 928 
ὀρθόδωρον 944 
ὀρθός 928 
ὀρθρίδιος 354 
ὀρθρογόη 228 
ὄρθρος 60 
ὀρίνω 45 
óQx-, ὀρκ-ή 350 
ὅρμαθος 1225 
ὁρμαίνω 1030 
ὁρμή, -ω 1020 
ορµια 1225 
ὅρμος 1225 
ὄρνις 45 
ὄρνυμι 42 
ὄροβος 63 
ὀρόδαμνος 99 
ὀροθύνω 42 
Ὄρολος 43 
ὄρομαι 899 
ὄρος 217 
ὀρός 1021 
ὀροφή του 
ορπηξ 1031 
ὁῥῥοπύγιον 458 
ὄόῥος 63 
ὀῤῥός 1021 
Ὀρσι., Ὀρτι- 48 
ὁρσοί 935 
Ὀρτυγία 925 
ogruß 925 
ὀρύεται 812 
ὀρυμαγδός 813 
ὀρύσσω 820 
ὀρφανός 62 
ὄρφνη 192 
ὀρφόω 62 
Ὀρφώνδας 62 
ὀρχάμη 919 
ὄρχαμος 58 
ὄρχατος 919 
ὀρχέω 69 
ὄρχις 59 
00208 919 

ὃς, , 9 145 
ὃς, 7, 0» 1084 
ὅσιος 73 

0006 746 
ὅσπερ 745 
Ὄσσα 8 
ὥσσα 857 
ὅσσε 8 
Ὀσσεύομαι 857 

ὀστακος 76 
ὀστέον 76 
ὅστις 145 
ὄστρακον 76 
ὀσφραίρομαι 1233 
ὄτλος 295 
ὀτρ-αλέος, -moog 
‚286 
ὀτρύνα 289 
οὐ, οὐκ 90. 151 
oda, oval 856 
οὐδ-αμός, είς 
972 

οὖδας. 1014 
οὐδενόσωρος 899 
οὐδός 1013 f. 
Οὐελία 896 
οὔθαρ 881 
οὐλαί 918 
οὐλαμός 898 
οὔὖλε 1036 
Οὔλιος 1026 
οὐλόμενος 46 
οὖλον 896 
οὖλος (kraus) 896 
οὔλος (Garbe) 913 
οὖλος (ganz) 1026 
οὐλοχύται 913 
οὖν 90 
οὐρ-ά, -αχός 63. 
1256 

οὐρανός, Ov. 895 
οὗρία 894 
ovgov(Strecke) 43 
οὖρον (Urin) 893 
οὖρος (Wind) 69 
οὔρος (Berg) 217 
oögog (Wächter) 

οὐτά- -ζω, -ω 885 
οὗτος 268. 971 
ὀφ- είλα, -έλλω 33 
ὀφθαλμός 8 
ὀφιόσπαρτος1 119 
ὄφις 10 
ὀφ]- 33 
ὄφρα 146 
ὀφρύκνηστος 167 
ὀφρύς 606 
Ota 1006 
ὀχάν 1006 
ὀχετός 868 
ὀχεύς 1006 
ὀχεύω 868 



ὀχέω (führen) 868 
Széo(tragen)1006 
ὀχή 1006 
ὀχθέω 868 
ὀχλ- 868 f. 
ὀχμ- 1006 
öxos (Fuhrwerk) 
868 

0 özos(Halten) 1006 
ὀχυρός 1006 
ὄψ 857 
ὄψανον 8 
ὄψομαι 8 
ὄψον 455 

παγ- η, -og 457 
πάγχυ 9ὔ 
πάθη 1165 
xdv 445 
πάθος 1165 
παι-ἄν, -ών 454 
παίγνιος 548 
παιδεραστής 769 
παιδεύω 548 
nardorniang 9 
παίζω 548 
IIcınav 529 
παιπαλ- 1182 
zig 547 
παιφάσσω 572 
παίω 539, 
παλαιστή "528 
παλαέω 1180 
παλάμη 528 
Παλαμήδης 652 
παλάσσω (loosen) 
1181 

παλάσσω (be- 
sprengen) 1187 
vn (Ringen) 

m (Mehl) 1181 
παλινάγρετος 16 
παλίνορσος 63 
παλινωδία 877 
παλκός 526 
πάλλα 1180 
παλλακ-ός, -7 628 
παλλαξ 598 
πάλλα 1180 
zelog 1181 
παλύνω 1181 
πᾶμα 446 
παματοφαγεῖσται 
687 

παμοῦχος 445 

— 

naunav 95 
παµφαής 515 
παμφαίνω 672 
παμφαλάα 514 
αμφι 95 

Tid» 446. 1242 
Παναῖοι 1242 
παναώριος 748 
πανδαμάτωρ 341 
πάνδοκος 334 
πάνδυρτος 344 
πανήγυρις 208 
πανθυμαδόν 409 
πάνιος 446 
πάννυχος 423 
πανομφαῖος 858 
Παναπεύς 85 
πάνορµος, Il. 
1225 

πανοῦργος 923 
Πανόφψια 99 
Πάνταυχος 885 
παντοῖος 95 
Παντόρδανος 928 
πάνυ 95 
πανώλης 46 
πάομαι 442 
πάππ-ας, -ος 477 
παπταίνω 10 
παρά, παρ 485 
παρακοᾶν 1111 
παρακοίτης 156 
παράλληλος 65 
πάρδακος 355 
παρεία 67 
παρήορος 1226 
παρθενοπίπα 9 
παρθένος 496 
Παρµεν- 663 
πἀρ-οιθεν͵-ος4θδ 
Παῤῥασ- 523 
παῤῥησία 893 
πάρταξον 565 
παρτετύµβει 411 
πᾶς 95 
Πασιθέη 381 
πᾶσις 442 
πάσσαλος 456 
πάσχω 1164 
πατανη 410 
πατέοµαι 445 
πατέω 408 
πατήρ u. 8.w. 442 
πάτος 468 
πατριώτης 442 
παυ- 529 
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παφλάζω 623 
πάχνη 457 
παχὺς 456 
ned- 471 f. 
πέζα, πεξόὀς 472 
πειθανάγκη 1 
πείθω 592 
πεῖνα 1164 
meto 418 
πεῖρα 478 
Πειραιεύς 483 
πεῖρ-αρ, -ας 482 
πειρατή 418 
Πειρή», -n 524 
πείρινς 1242 
πείρω ATT 
πεισ- 592 f. 
πέκ-ος, -ω 463 
πέλαγος 515 
πελάζω 512 
πέλας 512 
πέλεθρόν 498 
πέλεια 525 
πελειάς 526 f. 
πελειοθρέμμων 
307 

πελεκ- 513 
πελεμίζω 1180 
πελίαρ 1243 
πελί-κη, -Ίνη 498 
πέλλα (Eimer) 498 
πέλλα (Haut) 501 
πέλλης 525 
πελλὸς 525 
πέλμα 502 
πε]-ός, -ı05 525 
Πέλοψ 1243 
πέλ-ω, -ομαι 123 
πέµµα 465 
πεμπάζω 464 
πέµπελος (be- 
gehrt) 480 

neunelog (ge- 
schwätzig) 517 
πέµπω 480 
πέμφιξ 476 
πεμφρηδών 611 
πένης 1164 
πενθερός 592 
πένθος 1165 
πενιχρός 1164 
πένοµαι 1164 
πέντε 404 
πεντηκόντορος 50 
πέος 581 
πεπαίνω 405 

πέπαρµαι 477 
πέπερι AT6 5 
πέπλος 1132 
πέπνυµαι 642 
πεπραδίη 523 
πέπρωται 496 
πέπ-τω, -ων 454 
περ 486 
πέρα, -ν 482 
περαίνω 483 
περαΐος 482 
πέρας 482 
περᾶω (durch- 
dringen) 478 

περάω (verkau- 
fen) 495 

περγοῦλον 1188 
megd- 623 
πέρθω 1191 
περί 485 
περιαγαῖς 589 
περιβύητορ 228 
περιβρυχιος 924 
περιγλαγής 221 
Περικλυμενος 172 
περικτίονες 1058 
Πέρινθος 1243 
πέριξ 486 
περίοχος 1006 
περιπληθής 498 
περισσὀς 486 
περιστερα 517 
περιφαῆς 515 
περιώγανα͵ 590 
περκ-ός,-νός 1187 
πέρνα 625 
πέρνηµι 494 
περόνη 478 
πέρπερος 481 
Πεῴῥαιβοέ 938 
Περσεύς 524 
Περσεφόνη 685 
Πέρσ-ης, -n 524 
πέρυτι (σι) 873 
πέσκος 464 
πέσσω 454 
πετα- 470 
πετεινός 466 
πέτομαι 466 f. 
πέτρ-α, -ος 106 
πεύθοµαι 644 
πευκ- 535 
πεῦσιρ 644 
πέφαται 585 
πεφοβησθαι 684 
xj, πῄ 95 
80* 



anyavov 407 
πηγεσίµαλλος 896 
πήγνυµι 467 
πηγυλίς 467 
πηδ- 412 f. 
πηλόρ 626 
πῆμα 1165 
πῆμος 95 
πηµων 1165 
Πηνειός 1164 
Πηνέλεως 1242 
Πηνελόπεια — 86. 
1164 

πηνίκα 94 
πῆνος 1164 
πηριξ 523 
πηρός 539 
21,000 456 
πῆχυς 590 
πιαίνω 633 
πιαρ- 683 
πὶδαξ 458 
πιδάω 453 
πιέζω 637 
πιερ- 533 
πνθ- 592 f. 
πικρός 534 
πιλιπαγµός 517 
πίλναμαι 513 
πιλνόν 525 
πῖλος 1247 : 
πιµελή 533 
πίµμπληµι 497 
πίµπρηµι 510 
πίναχορ 1194 
πίναξ 536 
πῖνον 452 
zivog 1194 
πινύω 642 
πίνω 452 
niog 533 

πιπίξω 537 
πιπίσκω 452 
πίπ-ος, ρα 537 
πιπράσχω 495 
πίπτω 4064. 
Ilio« 452 
πίσο-ς, -v 587 
zicog 453 
πίσσα 632 
πιστός (trinkbar) 
452 

πιστός (treu) 592 
πίστρα 458 
πίσυνορ 593 
πίτνηµι 410 

— 1268 — 

πίτνω 466 πνοή, 543 
Πιτύα 532 πνυτός 542 
πίτυλος 467 πόα 647 
Πιτύουσσα 583 
πίτυρο» 537 
πίτυς 532 
πιφαλλίς 537 
πιφαύσκω 575 
πίφιγξ 637 
πίφρηµι 597 
πίων 538 
πλαγίαυλος 69 
Πλαγκταί 614 
πλαδ-η, -ος 555 
πλάξω 614 
πλαθάνη 653 
πλαίσιον 053 
πλακ-όεις, -0üg 
615 

πλάνη 1181 
πλάξ 515 
πλασιο- 501 
πλατ- 552 
πλατύς (scharf) 
477 

zeros (platt) 552 
πλέθρον 498 
Ηλειαδες 526 
mAsigtog 499 

πλείων 498 
πλεκ- 519 
πλέ- -08, - 498 
πλεύμων 643 
πλευρ-ά, -ὂν 521 
πλέω 558 
πλήγη 514 
πληὸ- 497 1. 
πλῆκτρον 514 
zÀnu- 497 
πλην 498 
πλήξιππος 515 
πληρ- 497 
πλησίος 513 
πλησμ- 497 
πλησσω b14 
πλίνΏθος 553 
-πλο, -πλοο 501 
zÀox- 519 
πλόος, πΛλοῦς 558 
πλουθυγέενα 864 
πλούσιος 500 
πλουτ- 500 
πλυν- 567 
πλώω 658 
πνέω 549 
zviy-, πνίξ 644 

ποδαρκης bb 

ποπίζειν 36 
ποππύζω 1196 
πορδακός 555 
πορδή 523 

ποδ-εἴον,-εὼν 473 zogeiv 496 
ποδῄήνε wos, 28 πορ-εύω, -ίζω 479 
ποδ-ίζω, -όω 413 πορθέω 1191 
πὀ-θεν, -Θι, wol πορθµ-εύς, 
95 

πὀθος 1165 
ποιέω 161 
ποιῃεις 547 

ποικιλοθρόνος 
306 

ποικίλορ 534 

ποιµ- 443 
ποινή 104 
ποῖος, ποιός 96 
ποιπνύω 543 
ποιφύσσω 1194 
πόκος 464 
πόλεμος 618 
πολέω 123 
πολιός 526 
πόλις 499 
πολισσοῦχος 500 
πολο- 501 
πόλος 198 
πόλτος 1181 
πολυαϊξ 96ι 
Πολυδαάµας 341 
Πολυδεύκης 365 
πολυδήνεα 327 
πολυδίψιον 82 
πολύηρος 50 
Πολυθ έρσης 4083 
πολύθεστος 381 
πολυκαγκέα 99 

-08 

419 
πόρις 496 
πόρκ- ns, -ος 519 
πορνάµεν 494 
πόρν- og, -η 496 
πόρος 479 
πόρπ-αξ, -η 480 
πορσύνω 496 
πόρ-σω, -ρω 483 
πόρτ-αξ, -ις 496 
πορφυρ- 605 f. 
πὀσε 95 
Ποσείδιππος 6 
Ποσειδῶν 445 - 
πόσθη 681 
πόσις (Herr) 445 . 
πόσις (Trank) 452 
πόσ-ος, -τορ 95 
ποτάοµαι 407 
πότε, -ρορ 95 
ποτήρ 452 
ποτί 486 
Ποτίδαια 446 
πότμος 467 
πότνια 445 
πότορ 452 
ποῦ, πού 95 
ποῦμμα 408 
novg 478 
πραδ- 523 

πολυκοιρανίη 158 mganvör 1187 
πολυπάµων 445 πρακός 481 
πολυπράγµων 482 πρανής 484 
πολύῤῥην 895 
πολύς 500 
Πολυσπέρχων 
1189 

πολυτελής 294 
πολυτρήρων 308 
πολύτροπος 298 
πόλφος 1182 
ποµπ-ή, -ός 480 
πομφαγωγεῖ 16 

πρανιχθέντα 484 
πρᾶᾷος, πραῦς 556 
magia Uu. 8. W. 

524 
700600 481 
πρατόρα. 8. w. 495 
πρεκνόν 1187 
πρέμνον 482 
πρέπω 481 
πρεσβ- 186 

πομφό-λυξ, - -£476 πρήθω 510 
πονηρός 1164 
πόνος 1164 

πόντος, II. 469 
πόπανο»ν 455 

πρηµαίνω 511 
πρη-νής, -ών 484 
πρίν 483 
700 488 



πρόβατον 444 
προδείελος 364 
προδέχτωρ 329 
προθέλυµνος 895 
προῖ-κτης, -5 89 
προκάς 1187 
Πρόκνη 1187 
Πρόμερος, 1208 
Προμηθεύς 691 
noouog 483 
Προ-ναία,-νασται 
435 

πρὀξ 1187 
προοίµιον 80 
προπάροιθεν 485 
πρόπας 95 

προπετής 466 
προ λακέζω 526 
πρόῤῥιξος 929 
πρός 486 
πρόσεψις 996 
προσηνής 28 
πρὀσθε(ν) 486 
προσκυνέω 180 
πρόσσω 488 
προσῳδία 877 
πρόσωπο» 9 
πρότερος 483 
προτίέ 486 
πρόχνυο 193 
προώλης 46 
πρόωφος 10 
πρυ- 484 
πρω- 483 f. 
πρώϊζος 354 
noo& 1187 
πταίω 466 
πτάρνυµαι 1180 
πτελέα 470 
πτέριρ,πτερύξ466 
πτέρνα 525 
πτερόὀν 466 
πτήσσω 539 
πτιλοβάφος 195 
πτίλον 466 
πτίσσω 537 
πτοέω 589 
Πτολεμαῖΐος 514 
πτολίεθρο» 499 
πτύ-αλον, -ελον 
1197 

πτύον 542 
πτύρω 1180 
πτύσσω 409 
πτυχή 459 
απτύω 1197 

πτῶ-μα, -σις 467 
πτῶξ, απτώσσω 
639 

πτωχελένη 1222 
Πυανεφιῶ» 98. 
455 

πυγ- 4068 
πύελος 558 
nun 546 - 
πυθµήν 636 
πύὐθω 546 
Πύθων u. 8. w. 
546 

πύκα 458 
πυκιµήδης 652 
πνκ-ινός, -νός 458 
πύκτης 468 
Πυλαία u. 
450 

πυλαωρός 900 
non 419 
πύµατος 530 
πύνδαξ 636 
πυνθάνοµαι 644 
πύξ, -ος 458 
700-9, .. 646 
πορ,, πυρά 541 
πυράγρα 15 
πύραιθοι 86 
πυραμους 551 
Πύρασος 551 
πυρὲ- 542 
πυρ- ἦν, -ένη 551 
πυρκόος 1110 
πύρνον 551 
πυρός .551 
πυρόω 542 
Πύῤῥ-α, -og 511 
πυῤ οπύπης 9 
πυῤῥός 511 
πύσ-μα, -τις 644 
απυτίζω 1197 
πωλέω 128 
πῶλος 548 
πῶμα(ΏεςΚθ) 443 
πῶμα (Trank) 402 
πώνω 452  - 
πωρός 539 
πῶς, πώς 95 
πωτάομαι 467 
zov 443 

8. W. 

6a s. ἄρα 
ῥαβάσσω 774 
ῥάβδος 932 
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day-n, -as 905 
ῥαδαλός 921 
Ῥαδάμανθυς 691 
ῥάδαμνος 929 
ῥαδινός 929 
ῥάδιξ 929 
ῥάδιος 766 
dato 770 
dad- 60 
ῥαιβός 918 
ῥαίνω 60 
ῥώκος 904 
ῥἅᾶματα 368 
ῥαν-ίς, -τήρ 60 
ῥάξ 368 
ῥαπίς 932 
ῥάπτω 1081 
ῥάπυς 792 
ῥάσσω 772 
ῥατάνη 925 

. bap-n, -ανος 792 
ῥαφή 1082 
ῥαχία 904 
ῥαψῳδ- 877. 1035 
Ῥέας 1911 

ῥέγκω, Φῥέγχω 
1021 

ῥέγος 780 
ῥέεθρον 1911 
ῥέζω (färben) 780 
ῥέζω (wirken) 922 
ῥέθος 766 
ῥεῖα 766 
"Pei9gov 1211 
“Pei-tog, -τοι 1211 
ῥέμβω 932 
ῥέος 1211 
denn 932 
ῥέω 1210 
ῥηγμιν- 904 
ῥήγνυμι 904 

ῥῆγος 780 
ῥῆ-μα, -σιρ 892 
ῥήν 896 

én&-, én&i- 904 f. 

ῥησχομένων 892 
ῥήσσω (stampfen) 
772 

ῥήσσω (brechen) 
904 

όητ- 892 

ῥηχίη 904 
ῥίγα 1230 
ῥιγεδανός 620 
ῥίγος 620 
ῥίζα 929 
ῥίμφα 933 - 
ῥινός 895 
ῥινοτόρος 288 
ῥίον 928 
ῥιπίς 1101 
ῥύπτω 933 
dis 1021 
ῥέψ 1101 
doyös 777 
doö- 929 
ῥοία 1211 
ῥοΐβδος 812 
ῥοΐζος 812 
ῥόμβος 932 
6005, don 1211 
ῥοπ- 933 
ῥόφος 1229 
ῥύαξ 1210 
ῥυάς 1210 
ῥυβός 918 
ῥύγχος 1021 
ῥύζω 813 
ῥυθμός 1210 
ῥυΐσκομαι 1210 
ῥῦμα (Rettung) 
899 

ῥῦμα (Zug) 907 
ῥύμβος 932 
(jum 1210 
óvuog 907 
ῥύομαι 899 
ῥύπος 1228 
ῴυσι- 899 
ῥύσιον 907 
6vo-uog, -óg 907 
ῥυστάζω 907 
ῥυτήρ (Schützer) 
899 

ῥυτήρ  (ziehend) 
907 

ῥυτ-ίς, -ς 907 
ῥυτό (flüssig) 
1210 

ῥῦτρον 899 



ῥωγή u.s. w. 905 
ῥώθων 1212 
ῥώμη 1212, 
ῥώννυμι 1211 
ῥώξ (Traube) 368 
ῥώξ (Riss) 905 
ῥώομαι 1211 
ῥώπος 1101 
ῥωχμή u. 8. w. 
905 
ῥώψ 1101 

σαγ- 987 
σαΐνος 1040 
calvo 1050 
catol 1040 
σαίρω 1029 
σάκ-ος, -τας 987 
σάλ-αξ, -og 1050 
σαλπιγγολογχ- 28 
σαλπιγξ 1220 
σαλύγη 10561 
σάννας 1217 
σαξέφραγος 909 
σᾶος, σαόω 1038 
σαπρός 991 
Σαπρώ 991 
σαργάνη 297 
σάρισα 1029 
σαρξιφαγ- 909 
σάρος 1029 
Σαρπηδών 1031 
σάττω 986 
σανᾶδαι 1049 
σαυα-, σαυκ-ρόν 
1049 

ceviog 1049! 
σαύνιον 1049 
σαυρ- 1049 
σαυσαρός 1053 
σαυτορία 1059 
σαυχμός 1053 
σαφ-ής, -ηνής 991 
σάω 976 
σβέννυµι 1229 
σεβ- 1032 f. 
σέδας 1010 
σειρά 1224 
ZeuAnvol 1220 
tig» 1220 
σείριορ 1221 
σείρος 1221 
σείω 1050 
σέλας 1222 
σέλαχος 1022 

Σέλευκος 817 
σελήνη 1222 
σελές 1061 
Σελλοί 1023 
σέλμα 1051 
σέλπον 1102 
σεµνός 1033 
σερές 1224 
σέρκορ 1920 
σερόρ 266 
σέρτης 1220 
σεύω 1048 
σήθω 976 
σηκός 987 
σήμερον 943. 971 
σηπ- 990 f. 
σῆστρον 916 
σῆτες 872 
σηψ 991 
σθεν- 1129 
cia, 1197 
σίαλον 1045 
σίαλος (Fett) 1045 
σίαλος (Mast- 
schwein) 1047 

σιγαλόεις 1950 
σιγή 1230 
σιγη» 389 
oıyvvn 987 
σίδηρος 1231 
σίζω 1043 
σίχα 1046 
σίλφιον 1102 
σιμβλός 1044 
σι;)άἄμωρος 
1060 

σιραρός, σινδρὀρ 
1060 

σένιον u. 8. W. 
976 

olv-ı5, της 1060 
σίνοµαι 1060 
Zivrieg 1060 
σιοκόρος 122 
σίτα 1219 
σιπύ-α, -η 1044 
σεσιλ- 1043 
σισύνδιορ 1017 
Σίσυφος 992 
σιφ- 1045 
σιωπή 1219 
σκάζω 1063 
σκαιός 1039 
σκαέρω 1078 
σκαληνός 1078 
σκάλλω 1083 

135. 
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σκάλοψ 1102 
σκαμβός 1068 
σκά»δαλον 1068 
Ζκαπτησύλη 1222 
σκάπτω 1073 
σκαρδαμύσσω 
1100 

σκαρέ-ζω, -c 1078 
σκάριφος 1102 
σχαῦρος 1081 
σκάφ-η, -og 1073 
σκεδάννυµι 998 
σκεθρός 1007 - 
ox£io-«, -ος 1054 
σκελετός 1109 

σχελ-ίς, -λός 1078 
σκέλλω 1109 
σκέλος 1078 
σχέπαρνον 1073 
σχέπας 1070 
σκέπτομαι 1172 
σκέπω 1070 
σκέραφος 1108 
σκέρβολος 1108 
σκευ- 1115 
σκηνή 1064 
σχῆνος 1055 
σκηπ- 1076 8. 
σχια 1054 
σκιδαρόν 999. 
σκίδναµαι 998 
σχίλλα 998 
σχιµβός 1063 
σχίµπους 473 
σκίµπτω 1077 
oxivoo 1055 
σκινδαΛ(α)αός999 
σκέδαφος 1064 
σκινθ- 1068 
σχίπτω 1077 
6xtQo- 1054 
σκιρτάω 1078 
σκίφ- -&, -og 1018 
σκληρός 1110 
σχνήφη 1074 
orvıraiog 1070 
σχγίπτω 1074 
σκνιφ- 1070 
σκνίψφ 1074 
σκοΐδος 999 
σκοιός 1055 
σκοῦπος 1077 
σκοῦψ 1074 
σκολιός 1073 
σκόλο-ς, -XQ06 
1083 

σκόλοψ 1102 
σπολύπτω 1102 
σκοµβρίσαι 1077 
σκοπ- 1173 
σχορδινάοµαι 
1099 

σκόρδον 1099 
σκορδύλη 1097 
σκοροδάλμη 1022 
σχορπίος 1100 
σκοτοµήνιος 651 
σκότος 1055 
σκύβαίον 1122 
σχυδά 1055 
σχκύξα 1119 
σκύθραξ 1083 
σκυλΛλ-, Z. 1120 
σκῦλον 1114 
σκύλον 1116 
σκύνιον 1116 
σκυρῦ- 1088 
σκύρος 1120 
σκῦτος 1114 
σκύφος 1073 
σκώληξ 1019 
σκῶλος 1083 
σκώπτω 1173 
σκώρ, σνωρ- 1087 
σκώψ 1118 
σµάω 1198 
σµερὸ- 1207 
σμήχω 1198 
σμικρός 1200 
σµίλη 1208 
ouvd-, Σ. 1208 
σμυγερός 1200 

σµυρ- 1198 
σμµύχω 1200 
σµώωχω 1198 
σοβ- 1060 
σολ-, 2. 1051 
σομφός 1219 
σόος 1038 
σός 318 
σοφ- 991 {. 
σπάθη 1163 
σπαίρω 1179 
σπάλακες 1102 
σπαν- 1164 
σπαράσιον 1188 
σπαράσσω 1179 
σπαργη 1189 
σπαρνος 1179 
Σπάρτη U. 8. W. 
1179 

σπάρτον 1186 



exco 1163 
σπεῖρ-α, -ο» 1186 
σπείρω 1179 
σπένδω 1245 
σπέος 1192 

σπέργουλος 1188 
σπέρμα 1179 
σπερµαγορειο-125 
σπερ]-, Z. 1189 
σπεύδω 1163 
σπηλ- 1192 
σπέγγορ 1176 
σπιδής 1166 
σπῖδος 1194 
σπέζ-α, -n 1176 
σπίζω 1166 
σπιθαµή 1166 
σπίλος (Fels) 1166 
σπίλος (Schmutz) 
1194 

σπινθήρ 1113 
σπινός 1166 
σπίνορ 1176 
σπλάγχνον 1190 
σπλήν 1189 
σπόγγος 1219 
σπολ- 1132 
σπονδή 1245 
Σποράδες 1179 
σποργίλος 1188 
σπόρος 1179 
σπουδή 1163 
σπυρ- 1186 
σταγών 1128 
στάδιο» 1163 
-σταδον 1126 
στάζω 1198 
σταθ- 1128 
σταίς 1126 
σταλ- 1132 f, 
σταµίν 1126 
στασις 1126 

- στατ- 1126 

σταυρός 1126 
σταφυλ- 1129 
σταχ- 1128 
στέαρ, στῆρ 1126 
στεγ- 1145 
στείβω 1130 
στεέω 1141 
στείρα 1151 
στείχω 1155 
στελ- 1132 
στέµµα 1129 
στεµφ-, στεµβ- 
1130 f. 

— 

Στέντωρ 1141 
στένω 1141 
στενωπός 10 

στεργάνος 1088 
στερέω 1162 
στερεός 1131 

στέρνο» 1146 
στεροπ- 1146 
στέρφος 1131 
στευ- 1133 
στεφ- 1129 
στήθος 1128 
στήλη 1133 
στηµων 1127 
ornvıov 1129 
στηρ- 1131 
Zirnorog 1127 
στία 1153 
στιβ- 1130 
στίζω 1154 
στιλκ-,στιὰβ-1141 
στιφ- 1129 
στιχ; 1155 
στοα 1133 
στόβορ 1151 
στοιβή 1130 
στοιχ- 1155 
στολ- 1132 
στόμα 1141 
στοµακάκη 99 
στόμαχος 1141 
στόμφος 1191 
στόνος 1141 
στορῦ- 1132 
στόρνυµι 1147 
στοχ- 1127 f. 
στραγγ- 1147 f. 
στρατηγός 15 
στρατόπεδον 427 
στρατ-ός, -ιά 1146 
em , στλεγγ- 
114 

στρεύγομαι 1148 
στρέφος 1131 
στρεφοδικοπαν- 
ουργία 923 

στρη»- 1131 
ere) (Strich) 
114 

ο ο (Eule) 1153 
στρογ/} ὕλος 1148 
στρουθ- 1188 
ὤτρυ- 1210 
στρώννυμι 1147 
στῦλος 1188 
στυπάζει 1156 
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στύπ-ος, -n 1133 
στὐραξ 1132 
στυφ- 1155 f. 
στύω 1133 
στωικός 1153 
στωμύλορ 1141 
σύ 918 
σύαγρος 15 
σύαινα 1046 
σὺβ-αξ, -gog 1047 
σύγκλυς 175 
συγχάσαι 998 
συηνός 1047 
σῦκον 1213 
συκοφάντης 1214 
συλάω 1115 
συλλαβοπευσιλα- 
λητής 112 

σύμπας 95 
σύν 981 
συνήθης 379 
συνηορος, 1226 
συνοκωχή 1007 
συνοχωκοτε 1006 
ovvovvuog 197 
Zivgux- 1221 
σύρβη 1157 
σύργαστρος 1029 
σῦριγξ 1219 
Συρίη 1221 
συρµος 1157 
20008 1221 
σύρφος 1228 
σύρω 1029 
σῦς 1046 
σύφαξ 992 
συφαρ 1053 
συφεός 1047 
συχνός 987 
σφαγ- 1110 f. 
σφαδάξω 1177 
σφά-ζω, -ττω1 110 
σφαίρα 1180 
σφαάλλω 1191 
opagay- (rau- 
schen) 1188 

σφαραγ- (stroz- 
zen) 1189 

σφε- 1034 
σφεδανός 1177 
σφέλας 1191 
σφενδόνη 1177 
σφέτερος 1034 
σφηκόω 1171 
σφηξ 949 
oplyya 1171 

Σφύγέ 1171 
σφέ/-η, -ες 1166 
σφογγοςρ 1219 
σφοδρός 1177 
σφόνδυλος 1177 
σφός 1034 
σφριγάω 1189 
σφυρ- 1186 
opvoonenor- 511 
σφῶ- 818 
σχαδών 1064 
σχάξα 998 
σχέδη 998 
σχεδία 998 
σχεδιάζω 1007 
σχέδιος 1007 
σχεδόν 1007 
σχενδύλα 998 
σχερ- 1008 
σχέσις 1007 
σχέτλιος 1007 
σχετός 1007 
σχῆμα 1008 
σχιδ-, σχιζ- 999 
σχινδαλ(α)µός 999 
σχινο- 999 
σχολ- 1008 
σωάδδει 1038 
swyaoaı 1038 
σώζω 1038 
σῶκος 1059 

σῶμα 1055 
σώος, cog 1038 
σωρός 1080 

τάγγ- 7, -ος 1144 
τάγηνον 250 
rayos 276 
ταινία 270 
τακερός 283 
ταλ-,ταλα- 293 f. 
Ταλθύβιος 400 
ταλις 288 
ταµ- 282 
τᾶν, τάν 318 
tavaog 270 
τανθα-λ, -ρ 308 
Τώνταλος 294 
τανυ- 270 
τάξις 277 
ταπ- 271 . 
Tagas, 286 
ταραχή 303 
τάρβος 302 
ταργαίνω 302 
ταργάνη 297 



τάργανον 302 
τάριχος 509 
ταρσός 309 

ταρταρ- 308 
ταρφ- 306 
ταρχάνιος 310 
τώρχ- 4], -«vov 302 
ταρχύω 310 
τάσις 270 

τᾶσσω 276 
voro 281 
Tadyerov 186 
ταῦρορ 1127 
robs, ταυς 313 
τάφε, ταφών 1180 
τάφ- 06, -ρος 380 
ταχ-ύς, -ένας 280 
TE 95 
τέγγω 319 
Τεγέα 1143 
τέγ- η, -og 1143 
τέθηπα 486 
τείνω 270 
τεέρω 287 
Τεισάνωρ 153 
τειχεσιπλήτης 518 
τείχος 389 
τέχμαρ 276 
τέκ-νον͵, -ος 275 
τέκτων 978 
τελαµώ», T. 294 
τελε- 287 
teineıg 288 
τέλλω 994 
τέλος (Ziel) 287 
τέλος (Zoll) 294 
τέλσον 149 
Τέλφουσα 245 
Τελχί» 401 
τεµ- 282 f. 
τέν-δω, -θω 284 
τενθρη- 399 
τέγ-ων, -og 910 
τεός 918 

τέρας 1146 
τερὲ- 287 
τέρεµνον 1131 
τέρην 287 
cipi gor 286 
τέρµ-α, -ων 287 
τερπ- 306 
τερσ- 310 
τέρυς 287 
τερύσκω 289 
τέρχανον 302 
teoyvos 400 

τερψι- 806 
τέσσαρες 104 
τεταγών 1144 * 
τέτανος 270 
τεταργανωμέναι 
297 

τετάρπετο 297 
τετίηµαι 319 
τετορεῖν 288 
τετράδυµος 189 
τετραένω 286 
τετρεµαίω 808 
τέττα 281 
τετυσκ- 277 
Τεῦπρος 278 
τεύχω 277 
τέφρα 282 
τέχνη 276 
τεώς 268 
τη 269 
τήγανον 280 
τηῦ- 387 f. 
τηκ- 280 
τηλεθάω 400 
Τήλεμος 270 
τηλία 294 
τηλικοῦτος 268 
τηλοῦ 270 
τηµέλη 283 
τήµερο»ν 943 
τῆμµος 268 
tqvíxa 94 
τῆτες 872. 971 
τητη 1142 
τηύσιος 1142 
τιθ-άς, -ασός 388 
τίθηµι 376, 
τνθ-ήνη, -ός 888 
Ti9cvóg 406 
tina 275 
τίφη 312 
τέµη 154 
τιµωρός 900 
τινάσσω 153 
τινθόὀς 311 
τίνω 158 
τίς, τί 151. 419 
τισι- 154 
τιταίνω 270 
Tırav 312 
τιτθός 388 
τέτρηµι 286 
τιτρώσκω 289 
Τιτυός 312 
τιτύσκοµαι 277 
τιτώ 311 
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tion, tizog 312 
tío 153 
tAn- 295 
τµη- 283 
τό 267 
τονθορύσσειν 416 
roiog 268 
τοιούτος 268 
τοῖχος 389 
τόκος 276 
τολ- 294 
τοµ- 283 
τονάριον 270 
to»9- 399 
τόνος 270 
τόξον 278 
τοπ-ήιον, tiov 271 
τόπος 1190 
τορ- 288 
τόργος 1152 
τόρδυλον 400 
TOQVEUTO- 457 
τορτυράµενον 
1157 

τόσος 268 
τοσοῦτος 268 
τόσσας 278 
τόφος 1129 
τόφρα 746 
τραγ- 301 
τραγῳδία 877 
τράµις 286 
zeav-ns, -ός 286 
τράπεζα 472 
τραπέω 297 
τρασιά 309 
110772 289 
τραφερός 306 
τράχηλος 304 
τραχὺς 302 
τρεῖς 315 
τρέµω 808 
τρέπω 298 
τρέφω 306 
τρέχω 303 
τρέω 308 
τρῆ- μα, -σις 286 
τρηρός 808 
τρήρων 308 
τρίαινα 316 
τρι-ᾶἄς, -&fo 316 
τριβ- 299 
τριγχός 1148 
τρίδυµος 189 
τρίξω 1153 

τριήρης 50 

τρίκκος 1153 
Tewongla 6 
τρῦναξ 5 
τριξᾶς 315 
τρι-οπές, "οττίς 6 
τριπΛλ-όος, -ἄσιος 
501 

τρίπους 473 , 
τρίς 316 i 
Τριτογένεια 188 
Τρίτων 516 
τριφάσιος 816 
Τριφυλία 635 
τριχ- 400 
τρίχα 315 f. 
τριχάϊκες 961 
Τροία 286 
Τροιζήν 286 
τρόμος 308 
τρόνα 306 
τροπ- 298 
τροφ- 307 
τροχ- 808 f. 
τρυΥ- 310 
τρυγών 1153 
τρύζω 1153 
τρύηλα 288 
τρύ-μη, -ος 289 
τρυπ- 298 | 
τρύσκω 310 έ 
τρυσσόὀς 289 
τρυφ- 299 
τρυχ- 289 
τρύω 289 
τρωγ”-, τρωξ 301 
τρώκτης 301 
Τρωξάρτης 301 
τρωπάω 298 
τρώω, 289 
τυγχάνω 277 
Τυδ- 1156 
τύκορ 277 
τύλ-ος, ση 913 
τυµβογέρων 411 
τύμπανο». 1166 
Τυνδάρεος 1156 
τύνη 419 
τύπ-ος, -τω 1156 
τύραννος 288 
τύρβη 1107 
Τυρμίδαι 1157 
τύρσις, τύῤῥις 
314 

τύσσει 277 
τυφ- 411 f. 
τυχ-η, -ος 211 



| 8.97 

τωθάζω 409 
vog 267 

"Taóeg 1047 
ὕαινα 1046 
φάκινθος 951 
ῥάλ-η, -eraı 912 
Solos 1046 
Ὑάώνθεια 27 
1 Ac 855 
vßois 91 
ὄγγεμος 756 
ὑγιῆς 864 
ὑγρός 867 
$6-, ατ-, ερ- 875 
ἹὙδατοσύδνη 
1047 

vö-ng, -νης 964 
ὕδναι 1047 
vög- 874 f. 
20o 877 
ὕδωρ 874 
“Τέλη 896 
Segue 938 
verög 1046 
ύθλος 1046 
vinv, υἱόν 951 
viog 1047 
ὑλακόμωρος 135 
Sab 93 
ὑλάω 98 
van 1222 
ὑλία 1042 
UALog, "T. 875 
ὑμεῖς 759 
ὑμήν T2 
ὄμνου 855 
ὑμνφδία 877 
ὄν-νις, “η 949 
ὑπαλλαγή 65 
ULT. 886 
ὕπαρνος 894 
ὑπάρχω 59 
ὕπατος 91 
Ὑπέλαιος 799 
ὑπέρ 91 
Ὑπερβόρεοι 218 
ὑπερδεῆς 374 
ύπερ νορέων 52 
ὑπερήφανος 573 
Ὑπερίων 91 
ὕπερος 91 
ὑπέροχος 1006 
ὑπέρφευ 635 
ὑπερφίαλος 635 
ὑπερώιον 70 

— 1213 — 

ὑπήνη 28 
ὑπηρέτης 50 
ὑπισχ- 1005 
Unvos 1218- 
ὑπό 91 
ὑποβρυχ- 924 
ὑπόδρα 360 
ὑποδρήσσω 349 
ὑποκορίζομαι 
10838 

ὑπολίξων 808 
ὑποπετρίδιος 466 
ὑπόῤῥηνος 896 
ὑποφαύσκω 675 
ὕπτιος 91 
ὑπαμία 38 
ὑπώρεια 218 
Seat 1920 
ὑρειγαλέον 905 
“Τρία 894 

vorn 92 
vs 1046 
ὕσκυθον 1119 
ὑσμένη 761 
ὕσπληξ 515 
ὕστερος 90 
ὕστριξ 400 
ὑτθόν 94ὔ 
ὑφαίνω δῦ6 

ή 855 
ὑφαγόρ se 208 
ὀψερεφῆς 792 
Ὑφήνωρ 52 

9r Bern. -Beop 

ὄφος $1 

φάβα 583 
φάβος 575 
φαγ- 587 
get 575 
φαε- 575 
φαιδ- 672 
φαικός 572 
φαίνω 572 
φαιός 571 
φάκελος 1171 
φαλ- 674 
φαάλκ- m$, ug 521 
φαλλός 622 
φαμμ- 627 
φαν- 673 
φανός 576 
φάος 575 
φάραγξ 604 
φάργνυµι 614 

φάρειν 595 
φαρέτρα 595 
φαρικόν 596 
φαρχίς 604 
φάρμακον 695 
φάρος, -σος 604 
φάρος 596 
φάρυγξ 604 
φαρυµός 408 
φάσηλος 587 
φάσις (Rede) 571 
φᾶσις (Anzeige) 
673 

φάσχον 1171 
φάσκω 510 
φάσμα 673 
φάσσα 583 
φάτις 571 
φάτνη 445 
φατῶσαν 570 
φαύλος 1192 
φαῦος 575 
φαυσι- 575 
pay 583 
φέβοµαι 583 
gtió- 631 
φειδώλιον 1010 
φερ- 596 f. 
φέρβω 599 
φεῦ 632 
φεύγω 642 
φέψαλος 1222 
on 1034 

φηγ- 587 
φηΛλ- 1192 
φηµί 510 
ην- 695 

φθάνω 1166 
φθέγγοµαι 1176 
φθί-ω, -vo 1060 
φθόη 1061 
φθόνος 1166 
φιδάκνη 592 
φιδύτια 1010 
φικιδέξειν 1171 
Φίχιον 1171 
φιλέω 1086 
φιλοµήλη 707 
φίλος 1035 
φιλύρα 622 
φίνις 595 
φιτρός 1193 
φιτύω 685 
φλασ- 623 
φλαῦρος 1192 
gAey- 617 

φλέδων 638 
Φλεξεντιής 522 
φλέψ 624 
φλέω 623 
pAnv- 623 
Φλίας, Φλιούς 623 
φλίβω 645 
φλιδή 623 
φλογ- 617 
φΆοι- 623 
φλόξ 617 
φλυ- 623 f. 
go« 635 
φοβ- 688 f. 
φοιβ- 516 
φοιν- 686 
φοιτάω 635 
Φορμίαι 1225 
φραγµός 614 
φραό- 563 f. 
φράζω 653 
φράσσω 614 
φρατήρ 596 
φρέαρ 607 
φρενώλης 46 
φρέω 597 
φρήν 1190 
φρίκη 620 
φριµάω 612 
φρίσσω 620 . 
φρίξ, Φρίξος 620 
φροῦρος 900 

φρύγ-ανον,-ετρον 
616 

φρυγίλος 612 
φρύγω 616 
φρύνη, d. 606 
φρύσσω 616 
“φρων 1190 
φῦ 632 
φυγ- ἄς, -n 645 
φύγεθλον 624 
gota 648 
gv 634 
-φυής 635 
φυλ-ή, -In 634 f. 
φύλλον 622 
φῦλον 635 
φύλοπις 31 
que 634 
φυξις 642 
φύρω 605 
pvoa 1196 
φυσαλ- 1196 
φυσιάω 1196 
φῦσιγξ 1196 



eis 634 
φύσκη 1196 
φυτ- 638 f. 
φύω 655 
φώγαω 689 
φωνή 571 
φώρ 599 
φωριαμός 699 
φώς 676 
φώς 635 
φωτίζω 575 

χάβος 242 
χάΐομαι 998 
χαίνω 236 
yatog, Ταιός 378 
χαέρω 242 
χάλαξα 206 
χαλαρός 236 
χαλάω 236 
χαλινός 1239 
P 129 
χάλις 244 
χαλκας 244 f. 
χάλκη 134 
λαλκηδών 245 
χαλκός 244 
χάλυφ 245 
1αμ- 541 f. 
χαμεύνη 939 
χανδάνω 239 
χανδόν 236 
χάνν- η, -0g 236 
χάος 237 
χαός 378 
χαρ- 242 f. 
χαράδρα 265 
χαρακ- 1080 f. 
χάσιος 378 
χάσκω 236 
yat-éo, -έξω 236 
χαῦλος 255 
1αὔ-νορ, 2106 281 
χέζω 1125 
χει-ᾱ, -n 237 
χειμ- 259 f. 
χειµαάῤῥοος 1211 
zeig 249 
χειρ- 250 
χειροῦργος 923 
χειρῶναξ 883 
χελιδων 262 
WA 257 
χελώνη 257 
χέραδος 266 

χεράς 266 
χέρης 250 
χέρνιψ 1165 
χερσύνησος, Χερσ. 
1159 

χέρσος 254 
χεῦμα 262 
χέω 261 f. 
x9, -ὁς 237 
iuum 236 
1n» 240 
χηναλώπηξ 240 
χηνύω 286 

ine 254 
χηθαμός 236 
17-006. στις 236 
χθαμαλός 241 
χθές 265 
10 fós 265. 354 
χθών 941 
χίλιοι 1041 
zuu- 259 
Χιόνη 259 
χιών 259 
χλαῖνα 256 
χλα-μύς, -víg 257 
χλεύη 267 
χλῆδος 266 
χλι- 244 
χλόη, X. 248 
χλοιδῶσι 244 
1λόος,, χλοῦς 247 
χλουνός 244 
χλαρός 248 
vavo 240 
xvöos, xvoös 240 
χόανος, χοή 262 
χόδανος 1125 
zoigos 254 
χολάς 255 
χολέρα (Galle) 
247 

χολέρα (Wasser- 
sturz) 255 

χολή 247 
40115 255 
7ölos 247 
2005, χοῦς 262 
χορδή, 265 
χορ-εύαω, -ός 250 
χόριον 1081 
χόρτος 250 
200 263 
χραίνω 254 
χραύω 254 
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χρά-ω,-ομαι 250f. 
χρε- 251 
χρεµ- 266 

zon- 251 
χθίµπτω 254 
Χριστός 253 
χρίω 253 
χροιά u 8. W. 
1120 

zeou- 266 
χρόνος 200 
χρυσός 245 
χρώμα 1190 
χρῶς 1120 
χυ- 261 {. 
χωλίαμβος 749 
χωλός 20ὅ 
χῶ-μα,-νος 262 f. 
zavvuns 263 
χώοµαι 263 
χωρ- 237 
χωστρίς 263 

Yalgo(streicheln) 
629 

ApaíQo (sich be- 
wegen) 1179 

φαίω 629 
φακάς 1175 
ψάλλω 1181 

spot, peu 6211. 
Φαμμακοσιογαρ- 
yao 208 

ψάρ 1152 
φατάω 1166 
φαύω 629 
ψάφα 1070 
φέγω 1176 
φεδνός 629 
Yerdg 1175 
ψεύδω, ψεύδοµαι 

φευδώνυµος 197 
φέφ-ας, -ος 1070 
ψέω 629 
φηλαφάω 1185 
vuv. 628 

φηρός 629 
φῆφος 650 
ψήχω 629 
ψια, Yyeıd 1163 
V /9voog 1194 
φίλο» 466 
ψιλός 629 
Φφίνοµαι 1061 

φῖσις 1061 
YoAog 1222 
φόφος 1078 
ὑυδνός, ψυδρός 
1195 

φύθος 1194 
φύλλ-α, -ος 1182 
ψύττω 1197 
Φυχ- 1195 
φῳδαρέος δ46 
vote, φωῖα 546 
φωθία 650 
φωμός 650 
φώρα 650 
φώ-ω, -χω 630 

&ß- 70 
ὤγανον 590 
o0 877 
-aöns 963 
ὠθέω 879 
ὠκύμορος 1204 
ὠχύς b 
ὤλαξ 906 
ὠλέκρανον 824 
ὤλε»- 51 
ὠλλόν 61 
oit 906 
Qivylay 73 
ὠμηστή- €, -ρ 25 
ὤμόλινον 842 
ὠμοπλάτη 652 
ὠμός 38 
ὤμος 38 
ὠνός 940 
ᾠόγαλα 221 

ὠρυγή 815 
ὠρύο αι 812 
ὥς, og 145 
ὠστίζω 879 
ὠτείλη 886 
ὥτοπαταξις 590 
ὠφελέω 98 
ὠχρός 13 
du, -a 9 



a, ab, abs 36 
abante 31 
ab-arcet, -ercet 55 
abdere 381 
Abella 35 
abiegnus 190 
abies 80 
abiga 17 
ablegmina 788 
abolere 46 
abolla 213 
aboıninari 68 
Aborigines 43 
absens 74 
absque 36 
abstemius 285 
absurdus 1220 
abundare 875 
abyssus 195 
ac 97 

Acca u. Β. w. 18 
accendere 1069 
accentus 108 
accipiter 468 
accli-nis, -vus 170 
äcer 6 
äcer 7 
acies 6 
acna 1233 

actutum 17 
acuere 6 

aculeus 6 
acupedius 7. 474 
acus (Nadel) 6 
acus (Getreide- 
hülse) 7 

Acutius 6 
ad 2 
adagium 21 
addere 381 
adeps 811 
Adferenda 601 
adgrettus 219 

B. Lateinisch. 

adlectare 828 
adminiculum 653 
admodum 655 
adnepos 2. 429 
Adolenda 44 
adolere 53 
adolescere (wach- 
sen) 44 

adolescere  (ent- 
brennen) 53 

ador 25 
adoriri 46 
adpellare 1183 
adprime 490 
adrumavit 813 
adsecla 984 
adulari 915 
adulter 66 
aduncus 3 
adversus 926 f. 
aed-es, -ilis 85 
aeditumus 314 
aeger 84 
aemidus 84 
Aemilius 83 
aemulus 83 
Aen-aria, -esi 41 
aen-us, -eus 41 
&equidiale 357 
aequilavium 846 
aequiparare 488 
aequ-or, -us 83 
aör 71 
aeru-ca, -go 41 
&eruma 41 
aerumna 86 
aeruscare 41 
aes 41 
Aesar u.s. w. 89 
aesculus 84 
aes-tas, -tus 85 
aestumare 89 
set-as,-ermus 81 

aevum 81 
affaber 393 
affaniae 577 
affatim 238 
affectare 382 
affligere 645 
ager 17 
agere 17 
agger 223 
agı-lis, -na 18 
agmen 17 
agna (Halm) 6 
agnatus 191 
agnitus 199 
agnus 190 
agolum 18 
agonia 17 
agricola 124 
ah, ahah 2 
Ahala 21 
ahenus 41 
alai 93 
ajo 20 
Ajus 20 
ala 18 
alacer 48 
alapa 1106 
alare 28 
alb-, Alb- 64 
albogalerus 1093 
alce-s, -do 64 
alea 76 
Alemona 48 
alere 43 
aletudo 43 
Alf- 65 
ali- 66 
alicunde 320 
alienus 66 
aliorsum 9927 
aliquantisper 491 
aliu-s, (-ta) 65 
allex 806 

alluvium 850 
almus 48 
alnus 43 
alonem 28 
alter 66 
altmnsecus 984 
altus 43 
al-um, -ium 98 
alumnus 43 
alv-eus, -us 43 
amanuensis 652 
amare 117 
amarus 38. 1234 

Amasenus 118 
amasius 117 
ambages 18 
ambi-, amb- 40 
ambiguus 17 
ambitio 81 
ambo 40 
ambulare 185 
amens 667 
amentum 33 
Ameria 118 
ames 33: 

amicere 751 
amicus 117 
amita 40 
Amiternum 118 
amnis 7 
amoenus 118 
amor 118 
amplus 508 
amptruare 291 
amputare 544 
amsedentes 1011 
amtermini 291 
amurca 721 
an 30 
an- 40 
anas (Ente) 24 
anäs 32 

anceps 114 



ancile 1085 
ancilla 8 
anclabris 3 
ancora 4 
ancul-, ancl-are 3 
ancunulentae 163 
ancus, A. 3 
andruare 291 
anelus 28 
anfractus 17 

ansa 39 
anser 241 
ant- 31 
Antemnae 7 
Antevorta 926 
antistes 1184 
antruare 291 
antrum 30 
anulus 8 
anus (Kreis) 3 
anus (Alte) 32 
anus (Gesüss) 77 
anxius 29 
aper 35 
apere 83 
aperire 503 
apex 38 
Apicius 36 
apiculum 88 
Apiola 7 
apis 86 
apiscor 83 
apium 5 
aplustrum 621 
apor 36 
apparere 503 
aprugnus 190 
aptus 38 
apud 36 
Apul- 7 
aqua 7 
aquaelicium 828 
aquifolius 7 
aquil-, A. 13 
Aquinum 7 

. &quipenser 7 

arare 50 

arbiter 184 

arb-os, -utus 61 
arca, -nus 56 
arcera 56 

arcere 55 

arcessere 106 
arculata 51 
arcul-us, -a 56 
arcus 51 

ardea 60 
Ardea 61 
ardere 53 
ardus 53 
arduus 61 
area 53 
arena 630 
arere 58 

arferia 601 
arg- 58 
arıes 54 

arısta 7 
arm- 484, 
arnae 54 

arquites 51 
arrugia 820 
ars 48 
articulus 48 
artifex 383 
artus 48 
arundo 43 
arvorsum 997 
arvus 50 
arx 56 
as 10 

88018 14 
asena 680 

aspernari 1182 
assaratum 75 
assiduus 1019 
assir 75 
assis 18 
assus 58 
astrum 1149 
astus 14 
at 2 
atat 24 
atavus 2. 67 
Atella 86 
ater 85 
Atern-us, -ius 86 
atque 97 
atrıum 86 
atrox 86 
att-a, -ilus 24 
attegia 1148 
attrectare 305 
auceps 112 

1276 

auc-tio, -tor 865 
audere 68 
audire 68 
Auf- 881 
augere 865 
augur 203 
augustus, A. 865f. 
aula (Hof) 71 
aula (Topf) 90 
aulicocia 456 
Aulus 67 
aura 71 

Aurelius 945 
auriga 763 
auris 68 
aurora 946 
aurum 946 
auscultari 68  * 
ausculum 75 
auspex 1178 
auster 945 
austerus 1054 
aut,-em 269 
autumare 71 
autumnus 67. 
1235 

auxilium 866 
auxila 90 
Auximum 865 
avarus 67 

avena 68 
avere 67 
averruncare 910 
Avienus u. 8. Ww. 

ba, bah 560 
bab- 563 

bac-a, -ina 560 
baculum 185 
balare 563 
balb- 563 
balin-, baln-eae 
560 

ballare 566 
Bambalio 563 
barba 565 
bardus 217 

bar-o, -osus 217 
barr- 563 
batuere 586 

baubarı 568 
beare 375 
bee 569 
Bellona 373 
bellum 373 
bellus 375 
belua 565 
bene 375 
Beneventum 1944 
benignus 190 
bes 10 
betere 185 
bibere 453 
biduum 356 
bifidus 632 
bigae 763 
bignae 190 
bilbit 563 
bilis 216 
bilx 825 

bimestris 655 
bimus 900 
binus, bis 372 
bipinnis 1168 
-bitere 185 
bitumen 194 
bivira 968 
blacterare 563 
blaesus, B. 234 
blandus 711 
blat-erare,-ire563 
blatta 570 
boa 223 
bo-are, -ere 229 
bomb- 563 
bonus 375 
bos 299 
bova 228 
bovi- 229 f. 
bracchium 565 
brevis 564 
brocus 906 
bruma 565 
brutus, B. 217 
bua. 453 
bub-alus, -ulus 
230 

bubere 568 
Bubet- 230 

bubo 568 
buc-a, -ella 568 
bucetum 166 
bucina 568 
-buculus 229 
bufo 568 
bulbus 567 



u“ 

bulla 1243 
bur-a, -is 211 
burrae 566 
burranica 511 
burrus, B. 511 
bust-ar, -um 512 
‚butio 568 
buxus 462 

cacabus 454 
cacare 102 

cachinnus 101 
cacula 101 
cacumen 176 

Cacus 100 
cadaver 106 
cadere 106 
caecus 1056 
caed-ere, -es 
1001 f. 

caelebs 156 
caelum (Himmel) 
109 

caelum (Meissel) 
1002 

Cael-us, -ius 160 
caementum 1002 
caepa 114 
caerimonia 120 
caeruleus 160 
Caes- 1002 
caesaries 150 
caesius 1002 
caespes 1168 

Calabra 143 
calamistrum 128 
calamitas 1085 
calamus 128 
calare 143 
calcar 129 
calcare 129 
calcendix 136 
calceus 130 
calcitrare 129 
calculus 129 
calere 1110 

calicata 129 
caliga 130 
caligo 1094 
Caligula 130 
caliptra 1095 
calıx 1093 

callere 127 
callim 1093 

callis 123 
callum 127 

— 1277 — 

calo 102 cardo 1098 
calones (calcei) carduus 149 
129 carére 149 

calpar 179 carere 1246 

calumnia 120 carina 132 
calv-a,-us u.8. W. carinare 1084 
1085 caritores 149 

calvi 190 
calvus 1085 
calx (Stein) 129 
calx (Ferse) 129 
camella 116 
Camena 150 
camera 116 

Cameria u. 8. W. 

cammarus 116 

Campania 1075 
campus 1075 
camurus 116 

canaba 110 
canalis 1002 
cancell 137 
cancer (Krebs) 
139 

cancer (Gitter) 
131 

candere 1069 
canere 108 
canis 160 
canus 151 

cap-edo,-is 113 
caper 179 

'caperare 115 
capere 112 
capillus 114 
capisterium 1075 
capistrum 113. 
1237 

Capitolium 113 
capo 1072 
capra 179 
Capraria 179 
caprimulgus 721 
capronae 114 
Cap-ua, -ena 1075 
capul-us, -a 112 
capus 1072 
caput 113 

. carb-o, -unculus 
139 

carcer 1079 

cardamum 1099 

carmen (Lied) 
150 

carmen(Krümpel) 
149 

Carment-a, -is 150 
Carna 1098 
carnifex 383 
caro 174 

carpatina 1100 
carpentum 148 
carpere 1105 
carpisculum 1104 
Cars-eoli, -ulae 
149 

cartilago 147 
carus, C. 100.1937 
caryota 130 
casa 1064 

casare 106 

Casc-a, -ellius151 
cascus 161 
caseus 180 
Casinum 151 
cassabundus 106 
cassis 1064 
castigare 177 
castrare 1938 
castr-um, -a 1064 
castula 1238 . 
castus 177 
casus 106 

catapulta 1188 
cat-ax, -ena 108 
Catilina 98 
catinus 108 
eatlaster 104 
Cat-o u. 8. w. 98 
catus (spitz) 98 
catus (Kater) 104 
caud-a, -ex 1118 
caul-ae, -is 159 
caupo 114 
caupulus 1076 
caurus 1116 
causa 1112 

causi& 1116 
cautes 97 
cave-a, -rna 159 
cavere 1112 

cavilla 1118 
cav-us, -illae 159 
cedere 106 
cédo, cette 322 
celare 1094 
celeber 194 
celer 193 
Celeres 193 
cella 1093 
-cellere (ragen) 
197 

-cellere (stossen) 
129 

celox 123 
celsus 197 
cena 1065 

-cenl 888f. 
censere 150 
cento 110 
centum 338 
centuplus 508 
centuria 339. 
centussis 10 
cepa 114 
cera 1092 

cerasus 131 

ceratonia 131 
cerebrum 1237 
Cer-es, -us 120 
cernere 1092 
cernuus 127 
cerr- 1109 

cert-us, -are 1092 
cervix 953 
cervus 132 

-cesimus 388 
cessare 106 

ceterus 152 
ceve, ceu 152.889 
οάποτο 1122 
chama 236 
cholera 247 
chorda 255 
chria 251 
cibus 114 
cicatrix 187 
cicer 132 
Cicero 132 
cicindela 1069 
ciconia 109 
cicuma 161 
cjcur 109 
ciere 153 
cilium 1094 
cimex 1061 
Cincinnatus 137 



cincinnus 137 
cing- 137 
emis 167 

einnus 1062 
Cinxia 137 
cip-,cipp- us 1077 
οἵχο- 136 
circus 135 
cis, citer 152 
cit-are, -us 153 
eivis 156 
clades 129 
clam 1093 
clamare 143 
clandestinus 1093 
clangere 144 
clarus 148 
classis 148 
Clastidium 143 

Claterna 143 
claudére 1123 
claudus 1124 
clava 199 
clavis 1123 
clavus 1124 
clemens 169 
clepere 1095 
clens 179 
clinare 170 
clingere 187 
clipeus 1095 
chit- 170 
clivus 170 
cloaca 176 
Cloelius 172 
Clu- 172 
cluere (κ1ύω) 172 
cluere (purgo) 
176 

cluior 172 ϐὉ 
clumae 1106 
clun- 175 
Clusiu -8, -m, 1124 
coaxare 176 

cocetum 1062 
cochlea 135 
coc-io, -tio 102 
coclacae 130 
coclear(e) 1062 
cocles, C. 1066 
coculum 456 
codex 1119 
coemeterium 156 
coepi 88 
coércere 55 
coetus 81 

cogere 17 
cogitare 91 
cognatus 191 
cognitus 199 
cognomen 198. 
cohors 253 
coitus 81 
colere 124 
colina 139 
colis 159 
collega 833 
collis 128 
collum 135 
colluvium 850 
colonus 124 
color 1094 
coluber 124 
Colubraria 124 
columba 1094 
colu-men, -mna 
198 

colus 185 
com-, con-, co- 
984 

coma 150 

combinare 372 
comburere 512 
comedum 96 
comere 39 
comes 80 

comis 109 
comitium 80 
commentan 668 
comminisci 668 
comminus 984 
commodus 656 
commotiae 786 
communis 739 
compages 460 
compar-, äre 488 
compendium 
1177 

comperendinus 
357 
comperire 487 
compernis 595 
compes 474 
compescere 520 
compilare 461 
compitum 469 
complere 605 
complures 606 
compluvium 558 
compos 448 
conari 107 
concentus 108 

1218 

conchis (Linse) 
138 

conchis (Brei) 
1062 

concilium 143 
concinnus 102 
conclave 1123 
concors 1098 
condere 381 
condicio 330 
confarreatio 600 
confertus 614 
confestim 999 
confeta 637 
confiteri 577 
confligere 645 
conflu- 625 
confugelam 643 
confutare 263 

congenuclat 193 
congeries 223 
congius 187 
congruo 213 

co 163 
conivere 107 
conivola 107 
conjux 763 

conliciae 802 
Conmolenda 710 
conquinisco 187 
consentes 74.1235 
consentia 1018 
considerare 1231 
Consivi-us, -2 977 
consternare 1182 
consuetudo 1037 
consul 1025 
consulere 1024 
Consus 381 
conta-ges, -men 
1145 

contemnere 284 
contemplari 284 
contio 184 
contubernium 
271 

contuoli 814 
contus 110 
Convenae 184 
convexus 869 

convicium 859 
convolvulus 916 
copa 114 
copia 84 
copis 34 
copreae 178 

copula 38 
coquere 455 
cor 1098 
coram 75 

corbis 179 
corbita 180 
corchoros 131 
Corfinium 632 € 
corgo 778 
conum 1084 
cornicen 108 
Corniscarum 143 
cornix 142 
cornu 132 

cornus 139 
corollarium 135 
corona 135 
corpus 120 
corrugis 920 
corrugus 820 
cortex 1084 
Cortona 953 
coruscus 1246 
Corvinus 142 
corvus 149 

cos 97 
cosmittere 699 
cossim 137 
cossus, C. 150 
cous 160 
cox- 137 

crabro 168 
cracca 146 
cracentes 146 - 
crapula 148 
cras 99 
crassus, C. 147 
crastinus 971 
cratis 147 
creare 190 

creber 191 
credere 168 
crem-are, -or 139 
crena 147 
crepere 168 
creperus 1071 
crepid-a, -ο 1104 
crepusculum1071 
crescere 191 
creta 99 
cre-vi, -tus 1099 
cribrum 1092 
crimen 1092 
crinis 197 
crispus, C. 1106 
crista 197 
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crocatio 144 curis 1084 delirus 844 discidium 1001 
crocire 144 curr-ere, -us 124 delubrum 851 discors 1098 
crocodilus 146 Curt-ius,-ilius147 demagis 685 discrimen 1093 
crocotinum 146 curtus 147 demens 668 dispalescere 489 
crucium 137 curulis 194 : demere 89 dispar, -are 488 
crud-elis, -us 174 curvus 136 demum 320 dispendium 1177 
crumena 1121 Cusinius 1116 denarius 338 dispertire 504 
cruor 174 cussiliris 1116 denicalis 423 dispescere 520 
crus 125 custos 163 denique 320 displuviata 558 
erust-a, -um 174 cutis 1115 dens 25 disserere 1226 
crux 137 cuturnium 1122 densus 358 dissipare 1051 
crypta 1090 cyathus 157 denuo 440 diu u.s. w. 359 
cubare 165 cyc-, cyg-nus 109 deorsum 927 divaricare 136 
-cubi 96 cymba 164 deplere 505 diversus 926 
cubitum 165 cymindis 161 depontani 469 div-es, -us 858 
cubus 164 deprensa 239 dividere 965 
cucubare 161 damnum 325 depsere 840 docere 329 
cucullus 1094 danit u.s. w. 323 depubem 549 dola- 347 
cuculus 161 dan-us, -ista 323  depuvere 541 dolium 847 
cucuma 456 daps, dapaticum  derbiosus 347 dolor 847 
cucumis 197 325 derivare 800 dolus 851 
cucurbita 146 dardanarius 323 deses 1012 dom- 342 
cucurire 144 dare 322 desiderare 1232 domicilium 1094 
cucus 161 darnus 8923 desinere 978 don-icum, -ec 359 
cudere 162 de 820 destinare 1135 donum 822 
cíjas 96 debere 1940 desubulare 1042 — dormire 848 
culcita 137 debilis 567 deter-iae, -ior 320 dorsum 359 
culest 96 decem 338 de-tracto, -trecto dos 822 
culigna 159 decermen 1105 805 dubenus 842 
culina 189 decet 338 detrimentum 292 dubius 372 
culleus 1094 decidere 1002 detudes 1156 ducere 865 
cul-men,-mus128  deciduus 106 deus 358 . dudum 859 
culpa 1105 Decimatrus 338 Deverra 910 duell-, D. 372 f. 
culter 129 declivus 170 dexter 335 dui- 379 . 
cum (Conj.) 96 decultarunt 1093 dextrorsum 9927 duim 828 
cum pos.)984 decunx 12 di- 372 dulcis 206 
Cumae 156 decuplatus 508 Di-alis, -ana 3658 dum 859 
cumbere 165 decuria 938 dic- 330 f. du(s)mus 358 
cumer-a,-um 116 decus 333 dies 857 duo 372 
cumprime 489 decussis 10 Diespiter 358 duonus 875 
cumulus 159 defendere 391 diffareatio 600 ^ duplex 520 
cunctari 102 Deferunda 601 difficilis 383 duplus 508: 
cunctus 764 defluvium 625 digitus 836 dupondius 1178 
cun-ela, ila 168 defomitatum 412 dignorant 199 dur- 417 
cuneus 98 deforma 246 dignus 833 dux 365 
cunire 163 defrutum 608 diluculum 818 
cunnus 166 degere 17 diluvium 850 ebrius 87 
cupa (Schenk- degu(s)nere 232 _ dimicare 688 ebulus 87 
müdchen)114 _deinde 320 dimidius 697 ec-, ecce 10 

cupa (Küpe) 164 delectare 828 dingua 340 Ecetra 19 
cupere 164 delere 801 Diovis 360 echinus 93 
cup-es, -ra 165 . deliberare 171 diribere 1240 edepol 359 
cur 96 delibuere 808 dirus 375 édere 25 
cura 1119 delicare 806 dis- 872 edor 25 
cureulio 136 delicia(Rinne)802 Dis 858 educare 865 
curia 1116 delicia (Lust) 827 discere 380 Edu-lia, -sa 25 



effertus 614 
effetus 637 
efficax 384 

effigies 390 
effligere 646 
effugia 648 

re 21 
geria 223 

egeries 223 
Egnat-ius, -ia 191 
ego 28b 
egre ius 209 

elecebra 898 
elegans 783 
elementum 219 
elices 802 
Elicius 827 
eliminare 826 
elixus 802 
ell-um, -am 31 
elogium 775 
elu- 850 
em, -em 77 
emendare 675 
emere 39 . 
eminisci 668 
eminus 19 
emolumentum 
710 

Empanda 471 
emugento 679 
en, endo 30 
endoitium 81 

‚ enim 198 
enormis 190 
ensis 76 
enubro 1240 
eo s, ire 
Ep-idius, -ona 7 
epistula 1132 
equus 7 
er 954 

erg-a, -o 118 
ennaceus 254 

errare 63 
erudire 931 
erugere 814 
erus, era 75 
erv-um, -ilia 63 
esca 25 
esc-it, -unt 74 
-ésimus 389 
Esquiliae 124 
essentia 1235 
esurire 25 

et 2 

etiam 746 
Etruscus 78 
evelatum 854 
ex, ec, e 19 
exagilla 18 
examen 17 f. 
exanclare 3 
exbures 458 
excidium 1001 
excip- 113 
excors 1098 

excrement- 1092 
exemplum 39 
exercere 55 

exfir 412 
exiguus 18 
exili 18 
eximius 39 
existumare 89 
exitium 81 
exordium 44 
exosus 879 

expatare 470 
experiri 487 
expers 504 
explere 505 
exprobrare 601 
Exquiliae 124 
exsequiae 984 
exsternare 1189 
exsul 1096 
exta 23 
extemp(u)lo 274 
ex-ter, -nus 19 
exterment- 290 
extispex 1173 
extorris 310 

extrare 290 
extremus 19 
extricare 300 
extrinsecus 984 
exu- 72 

faba 588 

fab-er, -rica 998 
Fabius 588 
Fabricius 393 
fabula 577 
facere 382 
facetus 579 
facıes 578 
facilis 388 
facultas 383 
facundus 579 
faedus 264 
fagus 588 
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fala- 579 
falco 522 
Fal-erii, -isci 580 
fallere 1192 
falx 521 
fama 578 
famelicus 238 
fames 238 
familia 385 
famulus 384 
fanaticus 577 
fandus 576 
fanum 577 

far 599 
farcire 614 
farfarus 600 
fan 576 

far:arı 578 
farina 600 5 
fas 578 
fasc- 1172 
fastidium 408 
fastigium 620 
fastus (Trotz) 408 
fastus (dies) $78 
fatari 576 
fateri 577 
fatigare 288 
fatisci 238 
fat-um, -uus 576 
fauces 640 
Faunus 580 
faustus, F. 580 
favere 580 
favilla 580 
favissae 238 
Favonius 580 
favus 631 
fax 578 
febris 584 
februus 609 
fecundus 637 
fel 948 
felare 388 
feles 638 
felix 638 
fem-en, -ur 385 
femina 388 
fenestra 579 
fenisex 1000 
fenum 399 
fenus 637 
feralis 601 
ferax 600 

ferctum 614 
ferculum 600 

fer-e, -me 397 
Ferentarii 417 
feretrum 600 
feriae 581 
ferire 417 

fermentum 608 
ferre 600 
ferrum 621 
fertilis 600 
ferula 417 
fer-ox, -us 417 
fervere 608 
fessus 238 
festinus 392 
fest-us, -ivus 581 
fetialis 577 
fetus 637 
fi (Interj.) 688 
fiber 609 
fibra (herba) 602 
fibra (Faser) 632 
fibula 390 
ficilis 890 
-fícus 384 
ficus, Fic- 1214 
sd (Treuen. 8. W.) 

füdea Saite) 1169 
fieri 382 
fig- 890 
fili-us, -ᾱ 388 
filum 256 
fimbria 632 
fimus 418 
findere 682 
fingere 390 
finıs 632 
firmus 397 
ficus 1172 
Fisternae 632 
fistula 1196 
fivere 390 
fi 390 

flabrum 624 
flaccus, F. 616 
flagellum 645 
flagitare 618 
flagitium 618 
flagrare 618 
flagrum 645 
flamen, F. 618 
flamma 618 . 
flare 624 
Flaviusu.s. w.248 
flavus 248 
flectere 522 



flemina 626 
flere 626 
flexuntes 522 
fligere 645 
floc-es, -us 626 
flor-, F. 626 
flos 626 
flu- 625 
focale 640 
focus 579 
fodere 591 
oedifragus 909 
foedus (hüsslich) 
413 . 

foedus (Bündniss) 
594 

foetere 413 
fol-, foll- 624 
fomentum 412 
fomes 412. 518 
fons 263 
forare 604 
forbea 602 
forceps 112 
forct-is, -us 402 
fordus 602 
fore 636 
fores 412 

forfex 604 
forma 397 
Formiae 1225 
formica 741 
formido 717 
formucapes 112 
for-mus, -nus 246 
fornax 246 
fornix 397 
-forpex 112 
fors 601 
forsan u. 8. w. 30. 
601 

fortassis u. 8. w. 
80. 601 

fortax 602 
fortis 402 
fortuna 602 
forum 412 
forus 897 
forvus 246 
fossa 591 
fovea 238 
fovere 412 
fraces 615 
fragescere (mür- 
be werden) 616 

fragescere (ge- 
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beugt werden) 
909 

fragor (Brechen) 
909 

fragor (Getöse) 

fratricida 1002 
fraus 417 
fraxare 615 
fraxinus 618 
fremere 618 
frendere 954 
frenum 897 
frequens 615 
fretum 607 
fretus 397 
friare 954 
fric- 954 
frigere (zwit- 
schern) 613 

frigere (rösten) 

fritilla 254 
frıvolus 254 
frons (Stirn) 609 
fruc-, frug- 640 f. 
frui 641 

frumen, -tum 641 
frunisci 641 
frustra 418 
frustum 417 
frutex 608 

Frutis 609 
frux 640 

fu (interj.) 633 
fucus 638. 
fuga 643 
fui u. s. w. 636 
fulcire 398 
fulg- 618 f. 
fuliea 580 
fuligo 418 
fulmen 619 
fulv-, F. 948 
fumus 419 
funambulus 185 
funda 1178 
fundere 263 
fundu-s, -lus 638 
fungi 640 

Vanióek, etym. Wörterbuch. 

fungus 1219 
fun-is, -etum 593 
funus 412 
fur 602 
furca 604 
Furculae 604 
furere 607 
furfur 254 
Furiae 607 
Furnius 246 
furnus 246 
furvus 608 
fuscus 608 
fusterna 392 
fustis 392 
fusus 1178 
futare (giessen) 
263 

futare (sein) 636 
fut-ilis, -is 968 
futuere 636 

b-, G. 202 
ipor 550 

Gai-us, -ᾱ 189 
galb- 215 f. 
gal-ea, -erus 1098 
gall-us, -ina 101 

arus 116 
ranus 120 

garrulus 204 
gau, gaud- 222 
gelasinus 214 
gelu 215 
gemere 202 
geminus 191 
gemma 202 
gemursa 202 
gena 200 
ener, -are 190f. 
eneta 190 

-geni 338 f. 
genitor u.8.w.190 
gens 190 N 
enu 198 
enu-&, -cius 193 

genuinus (ange- 
boren) 190 

genuinus (dens) 
200 

genus 190 
gerere 223 
germ-anus, -en 
120 

gerr- 1109 
-gesimus 838 

gest- 228 
gibb-, G. 225 
gigeria 204 
gignere 189 
gilvus 216 
gingiva 231 
gingr- 204 
-ginta 338 
glaber 1106 
gladius 129 
glamae 218 
glans 218 
gleba 219 
gles-, G. 246 
glis (Haselmaus) 
206 

glis (glatt) 234 
gliscere 246 
glitus 934 
globus 219 
gloc- 144 
glomus 212 
gloria 172 
glos 216 
glubere 1106 
gluma 1106. 
glu-o, -s, -ten 234 
lutus 206 
naeus,  Gneus 
191 

gnar- 198 
gracilis 146 
gracillare 144 
graculus 144 
gradior 219 
radivus 358 

grallae 219 
gramen 206 
gramiae 213 
grandis 217 

do 266 
ranius 211 

granum 210 
grassari 219 
grat- 245 f. 
grav- 217 
gremium 290 
grex 209 
groma 213 
grossus 232 
gruere 204 

ma 213 
rumentum 174 



grus 203 
gubernare 165 
gula 206 
gumia 209 
gurdus 217 
gurg- 206 
gustus 232 
gutt- 1122 

hab- 1240 

haedus 264 
haerere 265 
hamus 242 
hara 252 
harena 630 
hariolus 255 

255. 

harviga 865 
hasena 630 
hasta 258 
haurire 264 
hebdomas 1019 
hedera 239 
helus 248 
helv-, H. 248 
herba 602 
heretum 252 
Herennius 252 
heres 252 
hen 265 
herinaceus 254 
hernia 256 
hiare 238 
hibernus 260 
hice, hic 152. 235 
hiems 260 
hilar- 89 
hilla 256 
hilum 256 
Himella 260 . 
hinnire 256 
hir 252 
hira 256 

hircus 621 
hirnea 252 
hirr-, H. 255 f. 
hirs-, hirt- 255 
hirudo 252 
hirundo 259 
hiscere 934 
historia 964 
histri-cus, 
1242 

hiulcus 238 
hodie 357 

-ó(n) 

holus (olus) 248 
homicida 1009 
homo 241 
honos 267 
hora 751 
Hora 747 
hordeum 258 
hornus 945 
horrere 254 
horsum 927 
hortari 402 
Hortensius 268 
hortus 252 
hospes 448 
hostia 259 
hosticapas 112 
hosti-s, -re 258 
hum- 941 

ibi 78 
ibidem 320 
icere 82 
ıdem 78. 320 

identidem 269. 

320 

idoneus 78 _ 
idus 84 
iferos 2 
igitur 97 
igna-rus, -vus 198 
ign-is, -ia 18 
igno- 198 f. 
ilico 1149 
ile 81 
ilex 827 
illie(e) 169 
illustris 819 
illuvies 850 
imago 83 
imbecillus 225 
imbellis 373 
imb-er, -rex 37 
imberbis 565 
imbuere 453 
imbulbitare 567 
imburvom 919 
imitan 83 
immanis 653 
immo 31 
immolare 710 
immunis 738 
impages 460 
imparentem 503 
impedire 474 
impendium 1177 
impenetrale 449 
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imperare 502 
impertire 504 
impescere 447 
impetrare 449 
impetus 467 
impite 467 
implere 505 
impluv- 558 
impomenta 978 
Imporcitor 524 
importunus 487 
impos 448 
improles 44 
impudicatus 640 - 
imus 2 
in- (Präfix) 29 
in (Präpos.) 30 
inanis 1233 

inarculum 61 
incendere 1069 
incerniculum 
1092 

incessere 106 
incestus 177 
inclens 159 
incile 1085 
inclutus 172 
incola 194 
incolumis 1085 
incomit- 80 
incrementum 191 
incubus 165 
incus 162 
indag- 18 
inde 30. 320 

indemnis 8925 
indepisci 33 
indere 381 

index 330 
indidem 8920 
indigena 190 
indigere 21 
Indigetes 189 
indigitare 21 
in-do, -du 80 
indoles 44 
induere 72 
indulgere 829 
industrius 1151 
indutiae 81 
induviae 79 
inebrae 1940 

inermat 48 
iners 48 
infamia 578 
infans 576 

infensus 391 
inferiae 601 
inf-erus, -imus 9 
infestus 391 
infitiae 577 
infligere 645 
infrunitus 641 
infula 580 
ingenium 190 
ingens 189 
ingenuus 190 
ingluvies 206 
ingruo 218 
inguen 22 
inimicus 118 
initium 81 
injurus 762 
inlecebra 828 
inlicium 825 
inops 84 
inquam 181 
inquilinus 194 
inquinare 168 
innre 774 
insece u. 8. w. 995 
insicia 1000 

insidiae 1012 
insignis 996 
insipare 1051 
instaurare 1186 
instigare 1154 
instrumentum 
1151 

insuasum 1228 
insula 1023 
integer 1145 
inter 30 
Interamna 7 
interatim 31 
intercalaris 143 
intercapedo 113 
intercus 1115 
inter-diu, -dum 
359 

intergerivus 223 
intermestris 655 
internecio 423 
Interocrea 7 
interpres 554 
interstes 1134 

intertaliare 1085 
intertri- 999 

intestinus 30 
. inir-a, -o 31 

intrare 990 
intricare 300 



intrinsecus 984 
introrsum 927 
in-tumus, -tus 30f. 
intusium 72 
invitare 858 
invitus 862 
invol- 916 
ipse 78. 448 
ir 959 

ira 86 
ire 80 
irritare 774 
irritus 766 
is, isle 77 f. 269 
istega 1143 
istic(e) 152 
ita, item 78. 269 
Italia 874 
iter, -um 78 
itidem 269. 320 

jac- 750 f. 
jam 746 
Janiculum 750 
janitrices 755 
janu-, J. 750 
jecur 758 
jocus 859 
Jovis 860 
jubar 859 
jubere 764 
jucundus 360 
judex 830. 762 
jugere 87 
ugerum 764 

Jugis (lebendig) 

„227 . jugis (bestündig) 
763 

jugulum 763 
Ju 762 
Julius 860 
jumentum 762 
juneus 360 
jungere 764 
juniperus 505 
Junius 360 
junix 360 
Juno 358 
Jupiter 360 
jurare *62 
jurgare 762 
jus, justus 761 f. 
juvare 860 
juven- 360 
juxta 763 

Kaeso 1002 

Kaili 160 
Kalendae 143 

labare 794 
labe-a, -um 840 
Labe-o, -rius 840 
labes 793 
làbi 793 
lähor 795 
labrum (Lippe) 
840 

labrum (Becken) 
850 

lac 291 
lacer, -na 908 
lacere 8927 
lacertus (Eidech- 
se) 136 

lacertus — (Ober- 
arm) 825 

lacessere 828 
lacinia 908 
lacrima 386 
lact- 291 
lactes 831 
lacun-a, -ar 824 
lacus 824 
Lae-ca, -lius 853 
laedere 1209 
laena 257 
laetus 557 
laevorsum 9927 
laevus, L. 853 
lallus 775 
lama 824 
lambere 840 
lamentum 776 
lam(i)na 1234 
lana 825 
lancea 834 
lancinare 908 
lanerum 825 
languere 830 
lanıare 908 
lanoculus 825 
lanterna 836 
lanugo 825 
lanx 825 
lapathium 840: 
lapicida 1009 
lapis 838 
lappa 234 
Lapscid- 889 
laquear 824 
laqueus 828 
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lar, Larunda 770 ]Yber 839 
larus 771 
larva 351 
lascivus 770 

Liber, -a 803 
liber, Pl. -i, 852 
lib-et, -1do 852 

laser, laserpitium -libra, -re 170 
1104 libum 139 

lassus 834 licé-re, -ri 806 
later 554 -licére 827 
Lateranus 554 licinus, L. 825 
latere 789 licitari 806 
Latium 554 lium, licinium 
Latona 770 825 
latrare 776 lietor 920 
latrina 850 lien 1190 
latrö(n) 847 ligare 920 
látus 554 Ligarius 920 
làtus (getragen) lignum 788 
296 ligö(n) 833 

lätus (breit) 1149  ligurire 810 
laur-, L. 367 
laus 172 
Lausus 172 
Lautulae 850 
lautumiae 232 
lautus 850 
lav- 850 
Laverna 848 
lax 827 
laxus 831 
Lebasius 803 
lectisternium 
1149 

lect-us, -ica 832 
leg- 783 
leg- 832 f. 
legulejus 832 
leib- 852 
lemures 169 
len-a, -ó(n) 881 
lendes 1066 
lenis 834 
lent- 835 
leo 848 
lepidus, L. 886 
lepus 836 
lessus 775 
letum 801 
Leucerius 818 
Levana 785 
levenna 786 
levir 358 
lövis 785 
levis 234 

lex 832 

libare 803 
Libentina 852 

lima 810 
limax 801 
limbus 793 
lime-n, -δ 826 
limpidus 836 
limus (Schlamm) 
801 

limus (quer, Gurt) 
825 

linea 800 
linere 800 
lingere 810 
lin 940 
linquere 806 
linquier 825 
linteata 843 
linter 569 - 
Linternus 801 
linteu-s, -m 842 . 
linum 842 
lippus 811 
liqu- 802 
lira 844 - 
Li-ris, -sta 801 
lia 1152 
Liternu-s, -m 801. 
littera 800 
litus 8019 
liv-, L. 843 
lix 802 
lixa (Wasser) 802 
lxa  (Marketen- 
der) 806 

lixabundus 808 
lixula 826 
locuples 506.1149 
locus 1149 

81* 



v 

locusta 775 
loeb- 859 
lomentum 850 
long- 786 
longitrorsus 927 
loqui 776 
lor-ica, -um 915 
lotus 850 
Louc- 818 
Lua 846 
lubet 852 
lubricus 234 
Luc- 818 f. 

]ucere 818 
lucinium 818 
lucrum 847 
lucta 816 
lucubrum 818 
luculentus 818 
lucuns 826 
lucus 818 
lud- 171 
luere (lösen) 846 
luere (waschen) 

lugere 816 
lumbus 886 
lumen 818 
luna 818 
lup-a, -ana 909 
Lupercus 56 
lupus 908 
luridus 249 
luscinia 109 
luscus, L. 819 
lustrare 819 

lustrum (Sühn- 
opfer) 851 
Lutatius 849 
lutra 849 
lutum(Gilbkraut) 
249 

lutum, (Schmutz) 
849 

lux 818 
luxu -8, -ria 807 
luxus (quer) 826 
lympha 836 
lynx 817 

macc-, M. 690 
macell-, M. 688 
macer 1200 

macer -are, -18689 
machina 684 
mact- 688 
macula 1199 
mad- 694 
maerere 797 
magis, -ter 685 
magmentum 683 
magnus 684 
Magulnius u. 8. w. 
685 

majoru. 8. w. 683f. 
mala 689 
Maleventum 1944 
malignus 190 
malleus (Ham- 
mer) 653 

malleus  (Rotz) 
710 

malluvium 850 
malo 889 
maltas 710 
mälum 725 
mälus 710 
mälus 684 
malva 709 
Mamer-cus, -tinus 
715 
mamma (Mutter) 
648 

mamma (Brust) 
695 

mammones 667 
Mamurius 715 
Man-a, -ia 653 
manare 694 

manceps 112 
mancus 675 
mandere 695 
mane 653 

manere 667 
Manes 653 
mango 685 
manıca 652 

manifestus 892 
manipulus 507 
mansuescere 1037 

mantare 667 
mant-ele, -ile 279 
Manturna 667 
mänu- 652 f. 
mänus 653 

marcere 709 
Marcipor 550 
marcus, M. 709 
mare 708 
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margo 721 
Mani -ca, -us 715 
Mar-mar, -mor 
116 

Mars, -us 715 
Marull -us, -31204 
martulus 709 
mas, -culus 667 
massa 690 
mater, -tera 663 f. 
matn- 654 
matricida 1002 
matrona 654 
matta 692 
mattus 694 
maturus 653 
matut-, M. 653 
maxilla 690 
me, meus u 8. W. 
641 

meare 726 
medd-, med-ix 
330 

medio-, 
meditari 670 
Meditrina 670 
meditullium 295 
medius 696 
medius Fidius359 
medull-, M. 697 
mejere 730 
mel 709 
melior 724 
meltom 709 
membr- 676 
memini 668 
memor, -ia 1205 
Mena 655 
menceps 112 
mend -a, -um 676 
mendax 669 
mendicus 675 

' mens 667 

mensa 654 

mensis 655 
menta (Münze) 
691 

menta (Glied) 698 
mentio 668 
mentin 668 

mentum 698 

merc -ari, -es 1905 
Mercurius 1205 
merda 1207 
mere- 1205 

merg-ae, -es 721 
mergere 725 
meridies 357 
Mero 715 
merul -us, -a 709 
merus 71b 

merx 1205 
messi-, M. 673 
meta 725 
metallum 42 
metellus, M. 678 
metere 673 
metiri 654 
metus 667 
mica 1200 
migrare 726 
miles 730 
milum 710 
mille 790 
minae 698 

minam 676 
minere 698 
Minerva 668 
mingere 729 
miniscitur 668 
minister 676 
Min-ius, -atius 

676 

min-or, -imus 676 
Min-ternae, -tur- 
nae 676 

mintr-are, -ire 
679 

minuere 676 
minurire 679 
Minutius 676 
mirus 1208 
miscere 728 
miser 727 
misericors 1098 
mittere 692 

mod- 655 f. 
moechus 799 
moenia 733 
mola (Mühle) 709 
mola (uterina) 

moll- 710 
molucrum (Mahl- 
werkzeug) 710 



molucrum (abor- 
tus) 1206 

momar 708 
momentum 735 
monedula 679 
monere 669 

moneta, M. 669 
mons 698 
monstr- 669 
mora 1204 
morbus 708 
mordere 1207 
mori 708 
morigerus 655 
morosus 654 
mors 708 
mortarium 709 
mortuus 708 
morus 708 
mos 654 

Mostellaria 669 
motacılla 736 

movere 735 
mox 684 

mu 679 
Muc-ius, -ja 738 
mucro 789 

mucus 738 

muger 740 
mugil 788 
muginari 740 
mugire 679 
mulcare 720 
mulcere 719 
Mulciber 720 
mulgere 721 
mulıer 711 
mulsus 709 
multa 1206 
multus 699 
mulus 670 
mundus 700 
mungere 788 
munerigeruli 223 
municeps 112 
munire 733 
munus 783 
murcus 722 

murex 1199 

Murgantia 1204 
murıa 708 

murire 742 
murmur 722 
murus 733 
mus 742 

musca 749 

muscerda 1092 
muscipula 742 
muscus 743 

mussare 679 

must- 740 
mutare 735 
mutilus 677 
mutire 679 
mutö(n) 736 
mutum 679 
mutus 734 

mutuus 736 
myrtus 1199 
mytulus 742 
myxa 738 

nacta 424 
naev-, N. 191 
nam 198 
nancisci 421 
napurae 1015 
Nar u.s. w. 1159 
nare 1159 
narıs 1160 
narrare 198 

nasci 191 
Nas -o, -ica 1159 
nassa 1159 
nasturcium 300 
nasus 1159 

natare 1159 
natinarı 1159 

nat -io, -ivus 191 
natis 421 
natrıx 1159 
Natta 425 
natura 191 
naucu -m, -8 167 
naufragus 909 
nauscit 1159 
nausea 1159 
naustibulum 1135 
navis 1159 
navus 198 

ne, -ne, ne- 419 
nebrundines 437 
nebula 480 
necare 423 
necesse 421 

nectere 425 
“ nedum 359. 420 
nefastus 578 
nefr- 437 
negare 21. 420 
neglegere 828 
negotium 68. 420 
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negumate 21 
Nemestrinus 488 
nemo 242. 490 

nempe 198 
nemus 433 

nenia 441 

nepos (Enkel) 428 
nepos (Schwel- 
ger) 431 

Neptunus 430 
nequalia 423 
nequam 160. 420 
neque, nec 97 
nequeo 160. 420 
nere 1015 
Neria u. s. w. 52 
nervus 1161 
nesi 1087 

neve, neu 889 
nex 423 

ni- 420 
nic-ere, -tare 107 
nidor 201 
nidus 485 
nig-, N. 424 
nihilum 256. 420 

"nimbus 430 
nimirum 1208 
nimius 653 
ningere 1162 
ningulus 78. 420 
nis 419 
nisi 1037 
nitere 1114 
niti 107 

nix 1162 

Nui di 107 
nobilis 198 
nocere 423 

noctivigulus 865 
noctua 424 
nodus 940 
Nola 439 
nolo 889 
nomen 198. 1239 
nomenclator 143 
non 78. 420 

Nonae 434 
nonn-us, -a 428 
nonuncium 12 
norma 199 
nos 419 

nosco 198 

nota 199 
Notus 1158 
nova-, N. 440 

e 

-- 

novem 434 
novendialis 357 
Novensiles 1012 
noverca 440 

novus 439 

nox 423 

noxa 423 
nub- 480 
nucamenta 167 
Nuceria 440 
nuc(u)leus 167 
nudius 359. 439 
nudus 425 
nuere 441 

nullus 78. 420 
num 439 

Num- a, -itor 433 
numen 441 

numerus 433 

numus 483 

nune 439 

nundinus 357 
nunquam 420 
nuntius 440 
nuper 440. 491 
nurus 1048 
nutrire 1160 
nux 167 

ob 36 
obacerbat 7 
obdere 881 
obescet 74 
obex 751 
obigitat 17 
obinunt 80 
obiter 36 
oblectare 828 
obliquus 825 
oblitterare 801 
oblivisci 843 
oblucuviasse 818 
obmanens 667 
obnectere 425 
obnoxius 428 
oboedire 68 
obpuviare 541 
obscaenus 1040 
obscaevare 1040 
obscurus 1116 
obsequiae 984 
obses 10192 
obsipare 1051 
obstetrix 1135 
obstinare 1135 
obtractat 305 



obturare 292 
obtutus 314 
obvagulare 859 
obvaricator 136 
occa 7 

occasio 106 
occiduus 106 
occiput 113 
occisitantur 1001 
occulere 1093 
occupare 112 
Ocell-a, -ina 10 
oci-or, -us 7 
ocquinisco 187 
ocrea 79 
ocri-, O. 7 
octo 18 
octuplus 508 
oculus 10 
odefacit 96 
odi 879 
odor 96 
oenigenos 190 
oestrus 85 
offendere 391 
offendix 593 
offerumenta 601 
offex 383 

officiperda 381 
offici-um, -na 384 
offocare 640 
Ogulnius 866 
oinovorsei 926 
ola 18 
ol-ea, -iva 809 
olere 26 
olescere 44 
olim 31 
Olipor 550 
olla 90 
ollus 31 
olus s. holus 
omen 68 
omentum 72 
ommentare 667 
omnis 40 
oncia 12 
onus 98 
op- 36 
opera 35 
operire 508 
opifex 383 
opilio 450 
opimus 533 
opinari 34 
Op- (is, em, e) 34 

— 

opiparus 502 
opitulari 296 
oportet 504 
oppidum 475 
opplere 505 
opportunus 487 
opprobrium 601 
Ops 34* 
optare 34 
optimus 84 
optutu 314 
opulentus 84 
opus 35 
ora, orare 75 
orata 946 
orb-, O. 62 
ord- 44 
oreae 76 
Orfi-us, -dius 62 
orin 48 
ornare 901 
omus 44 
Ortona 43 
os (Oris) 75 
os (ossis) 76 
oscen 109 
oscitare 75 
osc-ulum, -illum 
15 

ossifragus 909 
ostendere 973 
ostium 75 
otium 68 
Oufens 881 
ovare 67 
ovi-, O. 67 
ovum 71 

pabulum 447 
pac-, P. 469 
paedicare 650 
aedidus 547 
aestum 447 

- 460 
pala 460 
palam 489 
alari 1183 
alatium 450 

Palatua 314 
alea 1188 
ales 449 

palla 1168 
pallere 526 
pallium 1168 
palm-a, -us 528 
palp- 1184 
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palumb- 526 

— 

palus (Pfahl) 460 
palus (Pfuhl) 876 
pam inus 476 
and-a, -us 471 

pandere 471 
pandiculari 1177 
pandus 1177 
pangere 459 
pani-s, -cum 449 
pannus 1167 
pannuvellium 908 
papa, P. 477 
papaver 476 
papilio 1184 
pappus 477 
pap-ula, -illa 476 
par 488 
parare (verglei- 
chen) 488 

parare (verschaf- 
fen) 502 

Parca 520 
parcus 1182 
parent- 504 f. 
.parére 504 
parére 508 
paries 80 
parricida 1009 
pars, part- 504 
parum 1182 
parumper 
1182 

parvus 529 
pascere 446 
passer 469 
pass-im, -us 471 
pastillus 447 
astinum 538 
atella, -na 471 

pater 446 
patera 471 
patére 470 
patibulum 471 
patina 471 
patior 1167 
patrare 448 
patro- 446 
patulus 471 
paucus 529 
paullisper 
629 

paullus, P. 529 
pauper 502 
pauxillus 529 
pavere 641 

491. 

491. 

pavi- 540 f. 
pax 459 
paxillus 460 
-pe 97 
peccare 475 
pectere 464 
pectus 461 
pecu- 460 f. 
ped- 474 f. 
pedere 528 
pejerare 762 
pejor 475 
-pellare 1183 
pellax 827 
pellere 1183 
pellex 528 
pellis 508 
pelluviae 850 
elvis 606 
enates 449 

pendere 1177 f. 
pen-es, -itus 449 
penetrare 290. 
449 . 

penis 531 
penna 468 
pensare 1178 
penuria 1167 
penus 449 
per, -per, per- 491 
perca 1187 
percontari 110 
perdere 881 
perdius 859 
perduell- 879 f. 
peregr-e, -inus 18 
perendie 357. 
488 

perennis 3 
erfacul 883 
erfica 384 

perfidus 594 
pergere 778 
periculum 487 
peritus 487 
permities 676 
perna 525 
pernicies 493 
pernix 525 
perosus 879 
perperus 488 
per-pes, -petuus 
469 

perpetrare 449 
perplovere 559 
persona 1217 



ertinax 272 
ertunda 1156 

pervic-ax, -us224 
pervinca 953 
pes 474 
pessimus 475 
pessulus 460 
pessum 475 
estis 382 
eta 467 

petaso 470 
petere 467 
petr-, P. 105 
petul-ans, -cus 

467 
pexitas 464 
phalerae 574 
pies. -us 1174 
icumnus 1174 

piger 461 
piget 534 
pigmentum 535 
ignus 461 

bila (Pfeiler) 461 
pila (Mórser) 588 
pila (Ball) 1183 
pilentum 1184 
pilleus 1247 
pilum (Stämpfel) 
638 

pilum (Wurf- 
speer) 1183 
ilumnoe 1183 
ilumnus 538 

pingere 535 
pinguis 461 
pinna 1168 
pinsere 588 
pinus 533 
pip-are, -ire 687 
piper 476 
pirata 478 
pis- 588 
iscis 532 

pituita 1197 
pius 155 
pix 538 
placare 518 
placenta 516 
lacere 518 
laetorius 567 

plaga (Schlag) 
615 

plaga (Netz) 520 
plagium 520 
planc-, P. 516 

— 1281 — 

plangere 515 ponere 492. 978 
planta 554 pons 469 
planus 516. 554 pontifex 388 
plat- 554 ontius 465 
plaustrum 559 ponto 469 
lautus, P. 554 popina 456 
lavis 559 poples 1184 

plebes 506 populari 1086 
plectere (strafen) pöpulus 506 
515 pópulus 1184 

plectere(flechten) -por 550 
620 por- 491 
lectrum 514. porca 524 
leninenses 5065 porcet 56 

plenus 505 porcus 1187 
pleores 506 porricio 491. 805 
-plere 505 porrigo 491 
plerusque 506 orrima 490 
Plestina 506 porro 490 
-plex 520 porrum 5?4 
plicare 520 porta 487 
liseima 506 portare 504 
listia 505 portendere 273. 

plorare 559 492 
plour-, plous 506 porticus 487 
pluere 558 portio 504 
pluma 559 portu-, P. 487 
plumbum 744 pos- 580 
plüs 506 posca, P. 14 
-plus 508 poscere 518 
po (S. C.) 448 posculentum 14 
po- 491. 531 possid- 492 
poculum 463 possum 447 
podex 523 post, -erus 580 f. 
poen-a, -itet 156  posti- 530f. 
poéta 162 postliminium 826 
pol- 491 postridie 357 
polenta 1183 ostulare 518 
polire 801 ostvorta 926 
poll-en, -is 1188 pot- 441 1. 
pollere 450 potus 458 
pollex 806 prae 489 
polliceri 492. 806 praebere 1240 
pollingere 363. ^ praeceps 114 
492 praecia 859 

pollit 1183 
pollubrum 857 
polluc- 492. 807 
pollno 492 
omerium 738 
om-etia, -ona 
550 

Pompejus 466 
pomum 550 
pondus 1178 
pone 531 

praecipuus 118 
praecluis 172 
praeco 859 
praecordia 1099 
praecox 456 
praed-a, -ium 239 
praedopiont 34 
praefericulum 
601 

praefica 579 
praefocare 640 

praefurnium 246 
praegnans 190 
praemetium 673 
raemium 89 

neste 490 
praepes 467 
praeputium 549 
praes (adv.) 490 
praes (Bürge) 
878 

praesens 74 
praesep- 988 
praesertim 1226 
praeses 1012 
praesignis 996 
praestare 490 
praestes 1184 
praestigiae 1154 
praestinare 1185 
praestolari 1188 
praesul 1025 
praeter 489 
praetor 81 
praevaricari 136 
prandium 356 
pratum 555 
precari, prex 517 
prehendere 239 
prelum 566 
premere 556 
pretium 495 
pri-dem,- die 
357. 489 f. 

primipara 505 
primordia 44 
primus, prior 489 
princeps 112. 490 
pris-cus, -tinus 
271. 489 

priv- 491 
privilegium 832 
pro 489 
probrum 601 
procapis 118 
procax 518 
procella 124 
proceres 127 
procerus 120 
procestria 1065 
procinctus 137 
proclivus 170 
procul 124 
procus 518 
prodigium 21 
prodigus 17 
prodinunt 80 



. 

profanus 577 
profecto 383 
proficiscor 888 
profiteri 577 
profligare 646 
profluvrium 625 
profundus 638 
progenies 190 
proles, prolet- 44 
prolicere 802 
prolixus 808 
prolubium 852 
proluvies 850 
promellere 723 
promenervat 668 
promere 39 
prominare 726 
promisc-uus, -am 
128 

promptus 39 
promulcum 728 
promulgare 699 
promulais 709 
promunturium 
698 

pronus 490 
propag -es, -ο 
460 

prop-e, -inquus 
20 

propediem 357 
properus 509 
propetrare 449 
propitius 467 
propudium 540 
prorsu-m, -s 926f. 
prosa, P. 926 
prosapia 1051 
prosatrix 977 
roseda 1012 
oserpina 585 

prosiciae 1000 
prosper 1167 
prostibulum 1135 
protervus 291 
protinus 271 
provincia 490 
prox 859 
prudens 965 
prugnum 190 
pru-ina, -na 511 
prurire 511 
-pte 448 
pubes 549 
publicus 507 

blipor 650 

— 

Publius u. 8. w. 
501 

pudet 540 
pue-r, -lla 549f. 
puerpera 505 
pug- 461f. 
pul-cer, -cher 
1187 

pule-x, -jum 1184 
pullus (grau) 526 
pullus (rein) 544 
pullus (puter) 547 
pullus (Junges) 
550 

pulmentum 1184 
pulmo 545 
pulpa 1184 
pulpare 517 
pula 1188 
pulsare 1188 
pulvin- 507 
pulvis 1188 
pumex 1197 
pumilus 462 
punctatoriolas 
686 . 

pungere 535 
P unire 155 
pup- 549 
purgare 544. 
purpura 609 
purulentus 546 
purus 544 
pus 546 
pus-ula, -tula 
1196 
us-us, -illus 549 
ta 544 

utare 544 
uteoli 544 

putere 546 
puteus 544 
putris 547 
putus (rein) 544 
putus (Knabe) 
549 

puvire 541 
pytissare 1197 
pyxis 462 

quadriduum 856 
quadriga 763 
quadrimus 260 
quadruplus 508 
quadrurbem 930 
quadrus 105 
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quaerere 154 
quaes-o, -tor 154 
qualis 96 
qualu-m, - 151 
quam, -quam 96 
quando 359 
quantisper 491 
quantus 96 
quare 768 
quasi 1037 
quasillu-m, -s 151 
quatenus 271 
quatere 1122 
quatuor 105 
quaxare 176 
-que 97 
queo 160 
quercetum 166 
quercus 132 
queri 180 
querquedula 144 
querquerus 125 
querquetum 132 
qui u. 8. w. 961. 
qui-dam, -dem 
320 

quies 157 
quin 96 
quincunx 12 
uincuplus 508 

Quinquatrus 465 
quinque 464 
quinquessis 10 
Quintipor 550 
Quintus u. s. w. 
46b 

quippe 97 
quiritari 180 
quirquir 159 
quis, quid 152 
quispiam 746 
quisquiliae 1086 
quominus 676 
quondam 320 
quoniam 746 
quorsum 927 
quot, -us 96 
quotidie 357 

rab-, R. 795 
raccare 776 
racemus 368 

radere 787 
radıus 930 
radix 930 

raja 784 

rallum 787 
ramentum 787 
Ramnes 791 
ramus 930 
ran& 775 

rancare 775 
rapere 791 
raphanus 798 
rapsata 791 
rap-um, -a 792 
rasores 787 

rastrum 787 
ratio 766 

"ratis 50 
Ratumena 1934 
ratus 766 

raucus 813 
raudus 822 
Ravilla 257 
ravis 813 
ravus (grau) 957 
ravus (heiser) 818 
re-, redi-, red- 
1244 

reapse 448. 768 
Reate 1212 
rebellis 373 
reburrus 566 
Recaranus 120 
recens 110 

recidivus 106 
recli-nis, -vus 170 
recordari 1099 
recuperare 165 
recutitus 1115 
redamptruare 291 
Rediculus 80 
redinunt 80 
redivivus 357 
reduncus 3 
reduvia 79 
redux 365 
refellere 1192 
refertus 614 
refriva 601 
refutare 263 

reg-, R. 778 
religio 829 
remedium 670 
remeligines 723 
remex 17 

reminisci 668 
remor-8, -es 1205 
remulcum 723 
remus 50 

renancitur 421 



renes 1190 
renovativum 440 
rep 460 
repe 474 
repens (plötzlich) 
934 

repere 1081 
-eperire 503 
replere 505 
repotia 453 
repudium 540 
reri 766 
res 767 

resecuta 995 
resegmina 1000 
resex 1000 
residuus 1012 
restaurare 1135 
restis 147 
retaliare 295 
rete 1227 

retrimentum 292 
retrorsum 927 
returare 292 
reus 766 
rex 778 

rhetor 892 
rica 806 
rictare 775 
rictu-m, - 809 
rigare 925 
rigere 779 
rima 808 
ringi 808 
ripa 809 
ritus 766 
riv-alis, -inus 796 
rivus 800 
rixa 809 
robigo 828 
robur 795 
rodere 787 
rodus 822 
rogare 779 
rogus 779 
Rom-a, -ulus 1212 

rot-a, -undus 50 
roudus 822 
rub- 822 
ructare 814 
rud-ens, -ere 814 
rudis 931 
rudus 822 

ruere 347 
ruf-, R. 823 
ruga 920 
rugire 814 
ruina 847 

ruma 1212 

. rumare 813 

rumen 1212 
rumigerare 228. 
813 

Ruminus 1212 
rumis 1212 
rumitare 813 
Rumo 1212 
rumor 813 

rumpere 791 
runa 8370 
runc-, R. 820 
rup-, R. 791 

. rursum 927 
rus 796 
russus 829 

rutabulum 317 
rutilus 822 
rutrum 347 
Rutulı 822 

sab- 681 

sacer 988 

sacerdos 322 
Sacrima 988 
saeculum 977 
Saepe, -8 988 
saevus 1040 

.Bag- 988 f. 
sal 1023 
Salacia 1023 
salapita 1105 
sal-ax, -ebra 1094 
Sali 1094 
salire (salzen) 
1023 

salire (springen) 
1024 

salisatorea 1024 
Salisubsuli 1025 
saliva 1045 
salix 1023 
salt-are, -us 1024 
s&ltem 1097 
salum 1052 
salu-s, -tare 4027 
salv- 1027 
sambucina 108 
Sanates 1089 
sanc-, S. 987 
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sanguis 992 
Sang-us, -a 987 
sanıes 1218 
sann-a, -10 1217 
Sanqualis 987 
sanus(e) 1089 
sap- 998 
sapsa 971 
sarcire 1027 
sarculum 1030 
sardare 1220 

sarıre 1080 
sarmen 1104 

Sarnus 1023 
sarpere 1104 
Sarsina 1028 
satelles 1009 
sat, -is, -ur 979 f. 
Saturnus 977 
savıum 1216 
saxifragus 909 
saxum 999 

scabere 1075 
scabillum 1077 
scaev-, Sc. 1040 
scala 1068 
scalpere 1105 " 
scamnum 1077 
scandere 1068 
scandula 1001 
scapha 1075 
scapres 1074 
Scaptesula 1222 
scapu-s, -lae 1077 
scarif- 1105 
scatere 1068 
scaurus, Sc. 1084 
scelus 1079 
sceptrum 1077 
scesna 1065 

scheda 998 
schisma 999 
schola 1008 
seilicet 1001 
scind- 1001 
scintilla 1113 
scipio, Sc. 1077 
scire 1001 
scirpus 1104 
scisc- 1001 
sclopus 1106 
scob- 1075 
scopae 1072 
scop-io, -us 1077 
scortum 1084 
scrapta 1092 

scrautum 1121 
screare 1092 
scribere 1106 
scrinium 1079 
scripulum 1247 
scrob- 1106 
scrof- 1105 f. 
scrotum 1121 
scrup- 1121 
scrut- 1121 
sculna 1121 
sculpere 1106 
scurra 1191 
scut- 1115 
se- 1037 
sebum 993 

secivum 

secare 999 
secespita 1168 
gecta 984 
sectus 995 
secula 1000 
secundus 9883 
securis 1000 
securus 1112 

secus (anders) 984 
Becuß (Ge- 
schlecht) 1000 

secuta 995 
sed, sed- 1037 
sedare 1012 

sedere 1011 
seditio 81 
sedulus 1014 
sedum 1011 

södum 359 

seges 989 
segmen 1000 
segnis 989 
segullum 996 
sei 1087 
Sejus u. s. w. 977 
selibra 975 
seliquastrum1012 
sella 10411 
semel 974 
semen 977 
semestris 655.975 

semi- 975 
semis 10. 975 
semita 726. 1087 

semodius 656. 975 
Semo(n), -ia 977 
semper 974 
senatus 1017 



sene-ctus, -x 1017 
gens-im, -us 1018 
sent- 1018 f. 
seorsum 927 
separare 488 
sepelire 985 
gepia 991 
septem 1019 
septemtrionea 

geptuplum 508 
sequ- 983 
sera 1996 
serenus 19928 
serere (säen) 977 
serere (reihen) 
1226 

serescere 1223 

series 1226 
seril-is, -la 1226 
serius 1088 
sermo 1226 
serniosus 1223 
serotinus 271 
serpere 1031 
serra 1000 
serum 1093 
serus 980 

serv- 1026 
sesconcia 19. 975 
sestertius 10 
Sestius 1214 
setius 984 
seu 890 
severus 1033 
sex 1214 

Sexatrus 1215 

sexus 1000 
sibilus 1045 
Sib-ulla, -ylla 998 
gibus 993 
sic 971 
sich 1000 
siccus 1048 
sicil- 1000 
sidere 1012 
sidus 1231 
sig- 996 f. 
silere 1045 
silex 1028 
silicernium 1066 
silva 1223 
simia 975 
simila, -go 978 

simitu-s, -r 974 
simplex 520. 974 
simplus 508. 974 
simpulum 507 
simul, -are 974 f. 
sincerus 1092 
sincinium 109. 
974 

sinciput 113. 975 
sine 1037 
sinere 977 

singuli 974 
singultus 206 
sinister 1017 
sinistrorsum 927 
sinus 1018 
siremps(e) 971 
girp-e, -us 1104 
sistere 1134 
sistrum 1050 
sitis 1009 
situs 978 
sive 890. 1037 
sobrinus 941 
sobrius 87 
soccus 988 
SOc-er, -rus 159 
socius 984 
socors 1098 
sodalis 382 
sol 1223 
solari 1028 
sol-ea, -iar 1014 
solidus 1097 
solino 1024 
solitaurilia 1028 
solium 1012 
soll- 1028 
golox 1097 
soletitium 1134 
solum 1014 
golus 1098 
solvere 846 

somnus 1218 
sons 14. 1235 

sonticus 74 
sonus 1217 
sopor 1218 
Sora, -cte, -nus 
1923 

sorbere 1999 
sordes 1298 
sorex 1221 

sorites 1030 
soror 941 

sors 1227 
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sortus 778 
sospes 448. 1039 
Sospita 448 
spargere 1187 
sparus 1182 
spatium 1166 
epec- 1178 4. 
spelunca 1198 
spernere 1182 
spes 1167 
spic-a, -ulum1168 
spina 1168 
spinturnix 1114 
spinus 1168 
spira 1186 
spirare 1198 
spirillum 1186 
spiritus 1193 
spissus 1193 
splendere 1247 
spolium 1085 
sponda 1168, 
spondere 1246 
spongia 1219 
spont- 1167 
sport- 1186 
spuere 1197 
spuma 1197 
spurcus 1187 
spurius 1182 
squal- 1093 
squama 1064 
squatus 1001 
Stab-iae, -erius 
1131 

stabilis 1135 
stabulum 1135 
stagnum 1136 
stamen 1136 
stannum 1136 
Btare 1136 
stat- 1134f. 
stega 1143 
stella 1149 
sterc-, St. 1091 
sterilis 1137 
sternere 1149 
sternuere 1183 
stertere 1153 
stilla 1138 
stilicidium 106 
stilus 1154 
stimulus 1154 
stinguere 1154 
stip- 1186 
stipendium 1178 

stiria 1188 
stirpes 1149 
stiva 1135 
stlata, -ria 1148f. 
gtlis 1152 
stlocus 1149 
stloppus 1106 
stol- 1138 
storea 1149 
strag-es, -ulus 
1150 

stramen 1148 
strangulare 1150 
strenuus 1188 
stria 1152 
stridere 1158 
strig- 1150 
strix (Riefe) 1150 
strix (Eule) 1168 
stru- 11201. 
studere 1167 
stultus 1138 
stup- 1188 
sturnus 1153 
suad 1037 
suadus 1216 
Suana 1048 
suasum 1228 

suav- 1216 

sub 92 
subare 1051 

subeiduus 106 
subdere 389 
suber 1058 
gubex 751 
subhastare 258 
subiculum 751 
subitus 80 
sublestus 786 
sublic-a, -ius 825 
sublimis 826 
sublingio 810 
submejulus 730 
suboles 44 
subs-, sus- 92 
gubscus 162 
gubsicivus 1000 
subsidium 1012 
gubtel 979 
subtemen 979 
subtilis 279 
subucula 79 
gubula 1049 
subulcus 1048 
suburbium 980 
succidia 1002 



Succusanus 1116 
sucerda 1092 
sucinum 992 
sucula 1051 
Suculae 1047 
sucus 992 
sudare 1231 
sudiculum 1231 
sudus 857 
suére 1042 
suöre 1087 
suescere 1037 
Suess-a, -ula 1018 
suffarraneus 600 
suffire 412 
suffocare 640 ΄ 
suffragium 909 
sugere 993 
suggestus 223 
suggrunda 266 
sugillare 998 
sum 74 
sum, gam U. 8. w. 
971 

sumen 993 
gumere 39 
summus 92 
suovetaurilia 
1136 

supare 1051 
supellex 783 
super 99 
supercilium 1094 
superescit 74 
superficies 578 
superstes 1134 
superstitio 1185 
supervaganea869 
supinus 92 
suppeditare 474 
supplere 506 
supplex 518 
suppurare 546 
suppus 1051 
surdus 1228 
surgere 778 
Surrentum 1223 
sursum 927 
sus 1047 
suspicio 1174 
susurrus 1221 
suus 1036 

tabanus 282 
taberna 271 
tab-es, -um 281 

tabula 272 
tacere 281 
taeda 313 
taedet 318 
taenia 970 
tal-ıa, -ea 1085 
talio 295 
talpa 1105 
talus 279 
tam, -en 269 
taminare 1145 
tandem 269. 320 

tangere 1144 
tantisper 491 
tantus, -dem 268. 
320 

tardus 289 
Tarentum 286 
tarmes 990 
tata 281 
Tatius 981 
taurus 1135 
lax, -us 279 
taxare 1145 
tég- 1143 
tegula 1144 

tela 979 
tellus 295 
telum 279 
temere 285 
temetum 9285 
temnere 284 
temo 279 
lemperare 274 
templum 284 
lemp-us, -estas 
978 f. 

temulentus 285 
tendere 9273 
tenebrae 
1242 

tener 972 
tenere 979 
tent- 278 

tenus 979 
tenus (weiter)271 
tenus (Sehne) 279 
lepere 282 
tere-s, -bra, -do 
290 

terent-, T. 290 
terere 290 
tergere 1150 

285. 

' tergum 305 
lerm- 290 f. 
terra 310 
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terrere 309 
terri-bola, 
309 

tesqua 315 
tessera 274 
testa 810 
testis 311 
testu, -do 310 
tetanus 270 
teter 285 
Tettia (gens) 281 
texere 279 
Tiberis u. 8. w. 
1137 

tibia 1137 
tibicen 109 
Tibur 1137 

Tieinus 281 
Tifernum, -s 1137 
Tig-ilus, ellius 
278 f. 

tignum 278 
tiia 471 

timere 985 
linea 284 
lingere 319 
tintinus 273 
tinn-ire, -ulus 278 
tipula 812 
tiro, -cinium 291 
titio 312 
titulus 154 
Tit-us, -ius, ies 
154 

tofus 1137 

toga 1143 
tol- 296 
tomentum 813 
tonare 273 
tondere 284 
tongere 279 
tonsa 274 
tonus 270 
topper 269 
Tor-anus, -ius 
1186 

tor-culum, -men 
999 f. 

tornus 991 
torpere 807 
torqu- 299 f. 
torr- 311 

torus 1149 

tervus 309 
tot, totus 268 
totus 313 

-bula 
trabea 307 
trabes 300 
Trachali 304 
tractare 305 
tradux 365 
iragula 805 
trah- 304 
Trajanus 290 
trames 290 

iranquillus 156 
trans, -trum 289 f. 
trape -s, -tum 297 
Trasumenus 9290 
Trebia u.8. w. 300 
tremere 808 
trepi-t, -dus 300 
tres 316 
tressis 10 ia-rii. -trus 

trclinium 170 
triduum 856 
triens 317 
trifarius 316 

Trifolinus 624 
triga 763 
trilıx 825 

trimestris 655 
trimus 260 
trinus 817 
trio 292 
triplus 508 
tri -pod, -pud- 540 
iriquetrus 98 
triresmos 50 
triscurria 1121 
trissare 1153 
tristis 301 
triticum 291 
triumphus 817 
trivi-us, -alis 870 
trua 291 
trucidare 1002 
tructa 302 
truculentus 318 
trud-ere, -is 305 
tru-ella, -1la 291 
Truentum 291 
trulissare 291 
truncus 300 
trusare 305 
trux 318 
tu 818 



tub-a, -us 1137 
tuber 313 

tubicen 109 
tnd-, Tud- 1156 
tueor 814 

tugurium 1144 
tulo 296 
Tull-us, -ius, -ia 
296 

tum, tunc 268 
tumere 818 
tumul- 318 
tundere 1156 
turb- 1157 

turd-us, -a 1153 
turgere 1189 
turma 1157 
turpis 800 
turris 315 
turunda 292 
tus, thus 413 
Tuscus u.s. w. 78 
tussis 315 
tut- 313 f. 

Tycha 1213 

uber 881 
ubi 96 
udus 867 

. Ufens 881 
ulcisci 901 
ulcus 908 
uligo 867 
ullus 78 
ulmus 44 
ulna 51 
uls, ulter 31 
Ulubrae 44 
ulu-la, -cus 93 
ulva 44 
umb-o, -ilicus 38 
umbra 40 
Umbria 37 
ume-re,-ctus 867 
umerus 39 
uncare 12 
uncia 12 
unc-us, -inus 8 
unda 875 
unde 390 
ungere 20 
ungu-is, -la 23 

us, -sta 8 
universus 926 
unose 926 
unus 78 

Unxia 90 
upupa 36 

rbiliae 69 
urbs 930 
urceus 92 

urere 946 
urgere 920 
Uria 894 
urina 894 
urna 946 
urruncum 63 

ursus 57 
urtica 946 
urvus 919 

uspiam 97. 746 
us-quam, -que 96 
ustulare 946 
ut, uti 96. 269 
uter 96 
uterus 90 
utor 67 
utpote 448 
utrobidem 820 
uv-a, -ere 867 
uxor 862 

vabrum 856 
vacca 859 
Vacc -us, -ius 860 
vacerra, V. 863 
vacilare 863 
vad-ere, -um 184 
vae, vah 856 
vafer 855 
vagari 869 
vagire 859 
y atio 859 
Ma n 667 
vale-, V. 566 f. 
1243 

valgus 920 
valıdus 567 
Valla 136 
vall-es, is, um 901 
vallessit 902 
vallus (= vannus) 
854 

vallus (Pfahl) 901 
valv- 916 
vannus 854 
vap-a, -or 179 
vappo 886 
varicus 136 
varo 217 
varus, V. 186 
vas (Bürge) 878 

1292. 

vas (Gefüss) 940 
vastus 948 
vasum 940 

vates 194 
vaticinus 108 
ve- 379 

-ve 889 
vecors 872. 1099 
vect- 871 
Vediovis 360 
vegere 861 
vegrandis217.372 
vehemens 871 
vehere 869 
vehi-8, -culum 
870 

Vej-i, -entes 871 
vel 890 
Velabrum 871 
veles 936 
Velia u. s. w. 901 
velitatio 936 
velivolus 936 
velle 889 
vellere 908 
vellicare 908 
vellus 901 
velox 936 
velum 871 
vena 871 
Venafrum 955 
venarı 955 
venerari 884 
venia 888 
venilia 184 
Venilia 888 
venire 184 
vönire 941 
vendere 941 
venter 194. 1289 
ventilare 854 
veptus 854 
venum 941 

Venus 884 
venustus 884 
vepallidus 372 
ver 945 

veratrum 891 
verbena 930 
verber 929 
verbum 898 
vereri 901 
veretrum 935 
vergere 919 
Vergiliae 919 
vermi -8, -na 186 

vera 940 
verrere 909 
verres 935 
verriculum 909 
verruca 980 

verruncare 909 
versare 997 

versi- 926 
versus (Furche) 
909 

versus (Vers) 996 
versutus 996 
vert- 995 f. 
verus 891 
vervex 900 

vesanus 379 
vesc- 25 
vesica 949 
vespa 949 f. 
vesper u.8. w. 940 
vespillones 949 f. 
Vesta 945 
vestibulum 1135 
vestigium 1155 
vestis 940 
Vesu -na, -vius 
945 

vet- 878 
vexare 870 
vexillum 871 
via 870 

vibex 879 
vibr- 967 
vic-(Wechael)960 
Vica 961 
vicinus 958 
vicissim 960 
victima 866 
victus 227 
vicus 957 
videre 964 
vidu-us, -ᾱ 966 
viere 952 
vietus 225 
vig-ere, -il 864 
viginti 838 
vilis 870 
villa 958 
vilus 901 
vimen 953 
vinc-a, -ire 953 
vincere 961 
vindemia 39 
vindex 330. 884 
vinlbua 453 
vinnus 952 
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vinum 953 vitare 960 vocare 858 vora- 206 
viola 953 Vitell- 874 Voconius 859 Vortumnus 996 
violare 225 vitex 952 vola 231 vos, -ter 318 
vipera 505 vitilena 831 volare 986 vovere 229. 1239 
vir, -ᾱ, -ago 968 vitis 952 Volcunus 918 vox 859 
virg- , "V. 920 vitium 952 voleisci 901 voxor 862 
viriae 952 vitricus 372 volema 281 Vulcanus 918 
viridis 248 vitrum 965 volsella 908 vulgus 920 
virtus 968 vilia 952 volucer 936 vulnus 908 
virua 969 vitulus 873 volu -cra, -men "vulpes 987 
vis 994 Vitumnus 227 916 vultur 908 
-vis 889 vituperare 508. Volumn -us,-ius Vulturnus 908 
visc-um, -us 952 889 vultus 890 
969 vitus 959 volo (will) 889 . vulva 916 

visere 965 viverra 915 volup- 890 
visire 570 viviparus 505 volv-a, -ére 916 xystus 1117 
visula 958 vivus 227 vomer 949 
vita 227 vix 961 ' τοπι-ὅτο, -ica 8867 zodiacus 227 

Druckfehler. 

Seite 12 Zeile 9 von unten setze nach murmeln ein Komma 
- 15 - 23930 - - lies aif statt αἷξ 
- .99 - 11 - oben lies youocag statt γόµωσας 
- οὗ - "Ul - - les smore(f)-ie statt ‚nere(! "ία 
- 30 - 6 - unten setze nach p. 106) noch: 12b) 
- 8 - 19 - oben lies Part. statt Part 
- 59 - 14 - unten lies -«n cé statt -κή τέχν 
- 6 - 17 - oben lies Wind d See nr 
- 80 - 10 - lies οἷ-μο-ς statt ol-uo-g”) 
- 85 - 15 -  - lies αἶθρ--ς statt αἴθρ-ο-ς 
- 97 - 1 - - 16 Y-gl-tus statt Y-gí-tu-s 
- 102 - 17? - - lies 6) F. W. statt F. W. 
- 119 - 15 - - 198 ναύκραρος statt φαυκραρός 
- 1960 - das r hinter ἀμφι- gehört zum Ende der 

? folgenden Teile 
- 133 - 14 von unten lies els statt Spannagels 
- 184 - 16 - oben lies Li yen statt Lybien P 
- 140 - 21 - unten lies κηρύκου statt «novxov 
- 187 - 12 - oben lies κτείνωδ) statt xveívo 
- —  - 14 -  - lies genitivus statt genitivus) 5) 
- 192 .-12,13-  - lies 112b zweifelt) statt 112b) zweifelt 
- 194 - 11 - unten lies statt ghas 
- 195 - 7 - - lies bhad; statt bhad: 
- 916 - 16 - oben lies Γελέοντες statt Γελεοντες 
- 997 - 15 - unten lies χώ-ρα statt 20-00 
- 801 - 16 - - lies - (opa statt -όμαι 
-— - B8 - - lies ἀπατέων statt ἁπατεών 
- 805 - 19 - oben lies amentum statt armentum 
- 806 - 18 -  - lies ἐ-τάρφ-θη-ν statt ἑ-τέρφ-θη-ν 
- -— .- 920 -  - lies τραπ-εί-ο-μεν statt τράπ-ει-ο-μεν 
- 801 - 9 - unten lies Meyer, St. statt Meyer 
- 809 - 9,8 - - lies ταρσ-ιά, τρασ-ιά statt -éx; ebenso S. 810 

Zeile 9 von oben. 
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Seite 317 Zeile 1 von unten lies triumphavit statt triumphiavit 
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318 9 
14 
12 
8 

23 
20 
19 
23 
4 

19 
17 

- lies té statt té) 
oben lies daxs- statt daxe 
unten lies 9) F. W. statt F. W. 
oben lies Θθύραδε statt θύραθε 

- lies duplicatione statt dupli-catione 
unten lies permicies statt pernicies 

- lies Pape W. statt P 
- lies Vica statt Nica 
- lies 1) C. E. statt C. E. 
- lies pullulä-re = statt pullulà-re — 

oben lies I statt XVIII 
- lies ial statt fugital 
- lies sc reibend) statt schreibend 

unten lies statt µα 
- lies LS CRT XXII. 99. 222. — Pott KZ. V.277. 
- lies µουσείω-σι-ρ statt µουσειώ-σι-ς 
- lies pag. 365 statt 365e. 
- pes die statt din, von statt vo. 
- lies triefe, statt triefe 

oben lies µελάνω-σι-ς statt µελανώ-σι-ς 
unten lies µολ-υν-]ω statt µυλ-υν-]ω 
oben lies (Anm. 30) statt (Anm. 29) 

- lies Tischer statt Fischer 
unten lies 834 statt 884 

- lies Anders Corssen statt Corssen 
- 168 Lichte statt Leichte 
- ies latrun-cülu-s statt atrun-cü-lus 

oben lies a) Lotosklee b) der Lotosbaum 
- seize 14) nach Vorherverkündigung 

unten lies Nestor: statt Nestor. 
lies ἦλο-ς statt ἤλο-ς 

- füge am Ende hınzu: 14) 
- 168 Beistimmung statt Bestimmung 
- lies schlump- statt schlung- 
- lies richtigen statt schwierigen 
- lies Ὀρτυγ-ία statt Ότρυγ ία 
- lies ῥιοσνρό- ς statt ‚BAoovgo-s 
- lies Leiten statt Leiter 
- lies [κετήριος statt {κιτήριος 

oben lies machen um statt machen, um 
- lies δόρυ statt δορύ 

unten lies Kuhn KZ. statt KZ. 
oben lies etwas worauf statt etwas, worauf 
unten lies aufsitzend statt aussitzend 

- lies σαώ-σο-μαι statt σάα σο µαι 
- lies — älterem statt statt älterem 
- lies es statt as 

oben lies m. statt n. 
unten lies ἀκριβὴς statt ἀκριβῆς 

- lies scalpturi-g-o statt scapturi-g-o 
oben streiche 2) 
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